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Land Bayern 

Bayerisdle Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzensdlutz 

Abt. Pflanzenschutz, Miinchen 

Leiter: Oberregierungsrat Professor Dr. Karl Bonin g. 

Anscbrift: (13b) Milnchen 23, Koniginstra6e 36. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) 0 r g a n  i s  a t  ion  : Gegeniiber dem J ahre 1955 haben sich folgende Anderungen

ergeben:

Am 1. November 1956 wurde die Auflenstelle der Bayerischen Landesanstalt fiir 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz von Bayreuth nach Wiirzburg, Friedenstrafle 3, 
verlegt. Die Auflenstelle nimmt auch die Dienstgeschafte des Bezirkssachbearbeiters 

fiir Unterfranken wahr. 

Mit Wirkung vom 1. April 1956 wurde die Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch
Partenkirchen in die Bayerische Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzensdmtz 

eingegliedert. 

1. Z e n t r ale Munchen, K6niginstraBe 36 und Versuchsgelande Nymphenburg
A. Botanisches Laboratorium (Pilzkrankheiten, Viruskrankheiten und Nematoden

untersuchung). Leiter: Regierungsrat Dr. Fritz S p r a u.
B. Zoologisches Laboratorium. Leiter: Regierungsrat Dr. Dr. Sigbert Me h 1.

a) Entomologie, biologische Schadlingsbekampfung, Holzschutz. Sachbearbeiter:
Dr. Herbert B r a n d t, Dr. Ferdinand S c h e rney, Hermann Ballow.

b) Schadliche Nager und Vorratsschutz. Dr. Dr. Me h I (s. o.); Sachbearbeiterm:
Dr. Marianrue L a u b  m a  n n.

C. Unterabteilung Bekampfungstechnik einschl. Bisambekampfung. Leiter: Abteilungs
direktor Dr. Hans Rudolf Maye r; Mitarbeiter: Heinrich B 6 h I e s, Werner Ot t e.
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D. Unterabteilung Beratung und Untersuchung (Pflanzenschutzamt)
Arbeitsgebiete: Getreidekrankheiten und Unkrautbekampfung: Regierungsrat
DipJ.:Ing. Fritz H i n k  e.
Hackfruchte und Futterpflanzen: Dr. Nikolaus Malm u s.
Obstbau: Regierungs,rat Dr. Norbert Ma 11 a c h.
Gemuse- und Zierpflanzen: Dipl.-Landw. Christi Tr oja n. 
Mittelprufung: Sachbearbeiterin Astnd v o n  Mi n ck wit z. 
Gerateprufung: Regierungsrat Dipl.-Ing. Fritz H i n k  e. 
Pflanzenbeschau: Regierungsrat Dr. Norbert Ma 11 a c h; Mitarbeiter: Dipl.-Landw.
Karl Bih l m e y e r  (Export), Ernst A cke r m a n n  (Import).
Meldedienst, Warndienst: Dr. Herbert B r a n d t ,  Dr. Franz Wa g n e r.

2. A u B e n s t e lle W u r z b ur g  (Pflanzenschutzamt): (13a), FriedenstraBe 3. Leiter 
Dr. Fritz Wa g n e r; Sachbearbeiter: Gartenbauassessor Werner S t e t  t m e  i e r.

3. V o g e l s ch u t z w a r t e  G a r m i s ch - P a r t e n ki r ch e n: (13b). GsteigstraBe 43.
Leiter: Forstmeister Dr. Otto H e n z e; Sachbearbeiter: Dr. G e  r n a n  d t. 

4. B e zir ks s a ch b e a r b e i t e r
a) Oberbayern,: (13 b) Munchen, KoniginstraBe 36. Leiter: Dr Rudolf D i e r cks.
b) Niederbayern: (13b) Deggendorf, Am Stadtpark (Landwirtschaftsamt). Leiter:

Landw.-Assessor Dr. G unther B a ch t h a  I er; Sachbearbeiter: Landw.-Assessor
Roland F i e d l er.

c) 0 b e  r p  f a  I z: 13 a) Regensburg, NiedermayerstraBe 8. Leiter: Landw.-Assessor
Franz Graf H o y o s.

d) 0 b e  r f r a n k  e n :  (13 a) Bayreuth, KanalstraBe 15. Leiter: Dipl.-Landw. Bernhard 
R i ch t e r.

e) Un t e r f r a n ke n: s. AuBenstelle Wurzburg.
f) Mi t t e l f r a n ke n :  (13a) Ansbach, Brauhausstralle 9a (Landwirtschaftsamt). Leiter: 

Landw.-Assessor Gerhard We i g a n d.
g) S chw a b e  n: (13 b) Augsburg-Stadtbergen, BismarckstraBe 62 (Landwirtschaftsamt).

Leiter: Landw.-Assessor Hubert Wa l d m a n n.

b) Personalverhaltnisse (Stand vom 31. 12. 1956):

Zentrale Mi.inchen

Landesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bundesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

AuBenstelle Wurzburg 
Landesmittel o o • • • o • o o • o • o O  I O 0 

Vogelschutzwarte 
Garmtsch-Partenkirchen 
Landesmittel 
Bundesmittel 

. ; . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  ' . . . . . . .

Bezirkssachbearbeiter 
Landesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bundesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

AuBentechniker an den 
Landwirtschaftsamtern 
Landesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bisamjager 
Landesmittel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Insgesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wissen· Techn. Bi.iro· 

schaftler Krafte krafte 

9 14 12 
3 3 

1 

1 1 2 
1 

2 4 1 

6 6 6 

137 

24 

23 190 22 

') In der Zahl sind 8 Aushilfskrafte der Amtlichen Pflanzenbeschau enthalten. 

6 

Sonstige 

16 *) 
7 

1 

1 

25 



2. Aufklarung qnd Ausbildung, Presse, Rundfunk, Ausstellungen

Zur Aufklarung im Pflanzensehutz wurden 1800 V o r t r a g e ,  vielfach mit Film
und Lichtbildvorfuhrungen gehalten. Bei 12 A u s  s t e 11 u n g e n  in Bayern war 
der Pflanzensehutz vertreten. 

Die Pflanzensehutztedmiker der Landwirtsehaftsamter wurden laufend faehlieh 
betreut dureh die 6 Bezirkssaehbearbeiter und die Auflenstelle der Landesanstalt. 
320 S p r itz w a r t s eh u l u n g e n  mit 7692 Teilnehmern sowie 2 Fa eh t a g u n g e n  
derBezirkssachbearbeiter und der AuBenstelle fanden statt. Fur 26neu eingestellte 
Pflanzensehutztechniker wurden 3 je einwochige G e  r a t e  1 e h  r g a n g  e durch
gefuhrt, ebenso ein Ei n a r b  e it u n g's 1 e hr  g a n g  fur Pflanzensehutzteehniker fur 
Obstkrankheiten sowie fur die Pflanzenein- und -ausfuhr. Die Monatsschrift 
,. P f l a n z  e n  s eh u t z "  wurde wie in den Vorjahren fur die laufende Unterriehtung 
der Praxis herausgegeben und die ebenfalls monatlieh erscheinende Zeitsd1rift 
,. G e  s u n  d e  P f l a n z  e n" an die Landwirtsehaftsamter, ihre Pflanzensehutz
teehniker sowie an die Beriehterstatter des Meldedienstes verteilt. Ebenso wurde 
der P fl.a n z e n s  eh u t z k a I e n d e r  (.,Pflanzenschutz im Wechsel der Jahreszeiten") 
vorgenannten Stellen ubermittelt. F 1 u g b  1 a t  t e r, M e r k  b 1 a t t  e r  und P 1 a k a  t e 
wurden zur Aufklarung im Pflanzenschutz ausgegeben, ferner ein W a r n  b 1 a t  t 
uber den Weiflen Barenspinner, eine Brosehure uber Vorrats-. und Material
schadlinge und eine Brosehure uber Viruskrankheiten im Obstbau. AuBer der 
wochentlich erscheinenden Rubrik im Landwirtschaftliehen Wochenblatt (Munehen) 
.,Der Pflanzensehutz rat" wurde regelmaBig eine ,.Pflanzensehutzvorsehau" in der 
Zeitschrift .. Ernahrungsdienst" veroffentlicht. Annahernd 4000 Veroffentliehungen, 
den Pflanzensehutz betreffend, ersehienen in der T a g  e s p  r e  s s e. Hinzu kamen 
noch Veroffentliehungen van Warndienstmeldungen (s. u.). - Uber die besondere 
Aufklarungstatigkeit auf dem Gebiete des Vorratsschutzes vgl. Absehn. III, 1 
(S. 14), uber Schulungsvortrage for Holzschutz Absehn. III, 9 (S. 18). 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Von der Landesanstalt und ihren Dienststellen wurden in der Berichtszeit 
535 Betriebe kontrolliert und 1775 Materialuntersuchungen vorgenommen. 
7500 schriftliche Auskunfte wurden gegeben; auflerdem eine grofle Anzahl miind
lieher Auskunfte. 

4. Statistik und Meldedienst, Warnc!ienst

Im pflanzenschutzliehen M e  1 d e  d i e  n s t fur Aekerbau waren 745 ehrenamtliehe 
Mitarbeiter tatig. Die Landwirtsehaftsamter und deren Nebenstellen (139), die 
Staatsguter (54), die Sachbearbeiter in den Regierungsbezirken (7) sowie die 
Regierungs- und Kreisfaehberater for Obst- und Gartenbau (134) sind dienstlich 
zur Berichterstattung angehalten. Zurn Versand kamen wahrend der Beriehtszeit 
vom Marz bis Oktober 1956 auf dem Sektor Acker-, Obst- und Gartenbau etwa 
9000 Meldungen uber Krankheits- und Sehadlingsbefall. Diese wurden in der 
ublichen, bewahrten Weise ausgewertet. 

Der P f l an z  e n  s eh u t z w a r n  d i e  n s t wurde organisatoriseh wesentlieh erweitert 
und in verstarktem Mafle fortgefuhrt. Dern Landesverband for Obst- und Gartenbau 
wurden in seinem Warndienst regelmaflig Hinweise und Unterstutzung zuteil. 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fur den B 1 a t  t 1 a u  s w a r n  d i e  n s t wurde 
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dem Blattlauswarndienst im Rubenbau besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Einzelheiten iiber die Arbeit des Pflanzenschutzwarndienstes gehen aus der nach
stehenden Ubersicht hervor. 

I. Zahl der Beobaditer:

1. des allgemeinen Beobachtungsdiens<tes: 452

2. des speziellen Beobaditungsdienstes (einschl. des Blattlauszahldienstes): 120.

II. Eingegangene Meldungen:

1. i.iber aufgetretene Sdiadlinge und Krankheiten: 449

2. Blattlauszahlungen: 305.

III. Ausgegebene Warnungen und Hinweise:

1. Zentraler Warndienst:

a) durch Landfunk: 44

b) durch Wamkarten: 25.

2. Regionale Warndienste:
durdi Warnkarten: 257.

3. Uber die mittelfristigen Verlautbarungen der Wetteramter Mi.indien und Ni.irn-
berg: 178.

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden

Die Zusammenarbeit mit den im Vorjahresbericht genannten Einrichtungen war 
auch im Berichtsjahre wiederum sehr rege und fruchtbar. Ein lebhafter Gedanken
und Erfahrungsaustausch erfolgte mit der Biologischen Bundesanstalt und ihren 
Instituten sowie mit wissenschaftlichen Instituten der Universitaten und mit den 
Pflanzenschutzamtern. Zu erwahnen ist noch die engere Verbindung mit der 
Zentralstelle des Deutschen Wetterdienstes in Bad Kissingen 1), den Wetteramtern
in Miinchen und Nurnberg, dem Institut fur Angewandte Zoologie der Universitat 
Miinchen, den lnstituten der Landwirtschaftlichen Fakultat der Technischen Hoch
schule Miinchen in Weihenstephan und der Entomologischen Abteilung der Zoo
logischen Staatssammlung. 

6. Allgemeine Uberwadrnngsmafinahmen

Im Winterhalbjahr 1955/56 wurden samtliche staats- und bundeseigenen Gerate 
der Kartoffelkaferbekampfung abgeschrieben und verauBert. Da die Gerate 
groBtenteils von den Gemeinden iibernommen wurden und weiterhin von den 
Spritzwarten betreut werden, stehen sie auch in Zukunft der Allgemeinheit zur 
Verfugung. Diejenigen Gerate, die die Landwirtschaftsamter fur Versuchs- und 
Lehrzwecke benotigen, wurden zuriickbehalten und in das Inventarverzeichnis 
der Landwirtsdlaftsamter iibertragen. 

II. Wichtige l<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Schadlinge

Im Jahre 1956 traten F e l d m a u s  und W u h l m a u s  verbreitet starker auf. Doch 
war das Berichtsjahr kein ausgesprochenes allgemeines Massenjahr. Die 
Bekampfung der Feldmaus erfolgte im allgemeinen noch mit Giftgetreide. Bei der 
Bekampfung der Wiihlmaus iiberwog die Fallenanwendung alle anderen Ver-

') Jetzt: Offenbach a. M. 
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fahren. In den meisten Gemeinden wird die Bekampfung beider Nager noch nicht 
allgemein, erst recht nicht regelmaBig oder vorbeugend durchgefiihrt. Beim Fang 
der Wu.hlmaus in Garten verbreitet sich 'die Augsburger Kippbiigelfalle starker, 
da sie manche Ursachen zu Fehlfangen von vornherein ausschlieBt. 

Insektizide, wie Toxaphen, Endrin und andere Spritz- und Staubemittel wurden 
im Spatherbst 1956 gegen die Feldmaus in mehreren Versuchen gepru.ft. Die 
Beobachtung und Auswertung war durch die fortgeschrittene Jahreszeit z. T. 
behindert. Die Versuche werden 1957 fortgesetzt. Es entstand der Eindruck, dafl 
Endrin wesentlich giftiger als Toxaphen ist und sich deshalb im allgemeinen fur 
die Einfuhrung in der breiten Praxis weniger eignen du.rfte. Auch der Umgang mit 
der hodikonzentrierten Toxaphenemulsion (50 0/o) erfordert eine eingehende 
Belehrung der Personen, die damit umgehen sollen. Die Wirksamkeit des 
Toxaphen auf die Feldmaus war bis zum Eintritt des Bodenfrostes meist aus
reichend bei sehr kurzem, nicht didJ.tem Pflanzenbestand von Gras, Rotklee und 
Luzerne bei Aufwandmengen von 2,5, 3 und 4,5 kg/ha. Als Wassermenge wurden 
400-600 1 verwendet. Eine untersdJ.iedliche Wirksamkeit bei versdJ.iedenen
Wassermengen wurde nidJ.t beobachtet. 2 kg Toxaphen je ha wirkten noch sehr
stark, aber nicht vollkommen. Bei 2,5 kg war der Erfolg fast ausreichend und von
3 kg an praktisch 100 0/oig. Die Behandlung wirkte noch mehrere Meter ins
Unbehandelte hinein. Bei streifenweiser Behandlung konnten 1 m breite Streifen
zwischen Gespannspritzenspuren ohne BeeintradJ.tigung des Erfolges unbehandelt
liegengelassen werden. Da das spezifische Gewicht der 50 0/oigen Toxaphen
emulsion etwas hoher als 1 ist, geht man bei Versuchen zweckmaBig vom Hohl
maB (Liter) aus, um Unterdosierungen auf Jeden Fall zu vermeiden. Probe
anwendung auf Teilflachen vor ausgedehnter Anwendung unter gleichen Ver
haltnissen ersdJ.eint dringend geboten.

Versuche zur Bekampfung der Wu. h 1 m a  u s  am Wasser mit neuartigen giftfreien 
bzw. mechanischen· Bekampfungsmitteln wurden an Bachlaufen im Landkreis 
Mindelheim und in Holstein mit gutem Erfolg unternommen. 

Die Wirkung von gasformigem Phosphorwasserstoff auf die Wu.hlmaus und die 
Anwendung der Herzschen Patrone wurden in Versuchsreihen genauer studiert. 
Im Fru.hjahr und Herbst des Jahres 1956 schadete die E r  d m a  u s  verbreitet in 
vielen Jungpflanzungen der Walder. Mit 4-5 kg Toxaphenemulsion je ha durdJ.
gefohrte Spritzungen der Forstamter und privater Waldbesitzer ergaben aus
reidJ.ende Erfolge. 

Die S p e r l i n g s b e k a m p f u n g  scheint insofern nachgelassen zu haben, als bei 
der Vogelschutzwarte nicht mehr so viele Bestellungen auf Schwingsche Spatzen
fallen eingingen wie wahrend der friiheren Jahre aus den Hauptweizenanbau
gebieten. Es mag al;>er auch daran liegen, daB nun schon mehr als 5000 derartige 
Fallen verbreitet sind. Da gru.ngefarbter Strychninweizen in Bayern nicht zur 
Anwendung kommt, muB die Spatzenbekampfung mit andere.n Methoden betrieben 
werden. Die VersudJ.e der Vogelschutzwarte wahrend der letzten Jahre haben 
ergeben, daB jahreszeitlich verschieden mit 3 Methoden gearbeitet werden muB: 

a) Das Ansiedeln der Spatzen in Nistkasten und das Ausnehmen am 20. Mai,
20. Juni und 20. Juli macht wohl Arbeit, hat sich aber gut bewahrt. Mit dieser
Methode werden gleichzeitig nu.tzliche Arten herangezogen und' audJ.
Hornissen- und Wespenbruten vor der Schwarmbildung getotet.
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b) Von Juni bis August fangen sich die Jungspatzen leicht und bequem in der
Schwingschen Spatzenfalle. Nach der 2. Mauser werden sie vorsichtig, und vom
September an konnen sie kaum noch mit dieser Falle gefangen werden; die
Schwarme sind jedoch noch erheblich und kommen von den abgeernteten
Feldern in die Gehofte, wo sie das Gefliigelfutter fressen, auch gelegentlich
Fnichte anpicken sowie Beerenknospen verbeiBen.

c) Varn September an mufi mit dem Grofikafig gearbeitet werden. Die Vogelschutz
warte hat mit dieser Methode in eigenen Versuchen recht brauchbare Ergeb
nisse erzielt.

Kr a h e n- u n d  E l s t e r n b e k a m pfu n g: Im Berichtsjahre wurde keine 
Genehmigung fur das Vergiften der genannten Rabenvogel mit Phosphorlatwerge 
erteilt, so dafi die Bekampfung vollig in das Belieben der Jagerschaft gestellt 
war. An sich ist es zu begriifien, dafi Gift nicht mehr verwendet werden soll, aber 
die Verminderung von Krahen, Elstern und Eichelhahern m:it der Schufiwaffe war 
1956 vollig ungeniigend. Die Schaden der Rabenkrahen am Ni'ederwild und jungen 
Hausgefliigel sind nach wie vor erheblich. Der Schaden der Elster ist fast noch 
grofier und an den kleinen Singvogeln starker als der der Rabenkrahe. Der Eichel
haher, der sich hauptsachlich im Walde aufhalt, vermchtet fast alle dart vorkom
menden Singvogelbruten und schadet in der angrenzenden Feldflur an Obst und 
Mais. Seine Bekampfung liegt so gut wie ausschliefilich in der Hand des Jagers, 
und es miissen fur seine Erlegung hohere Pramien bezahlt werden, die je Eichel
haher mindestens 2 Patronen ersetzen. Neue Schaden durch die Saatkrahe sind 
der V:ogelschutzwarte nicht mehr gemeldet warden. 

Auch Mitteilungen iiber Schaden durch G i m p  e 1 an Obst- und Beerenknospen 
sind im Berichtsjahre ausgeblieben. Uber .die A m  s e 1 ist wiederholt geklagt 
warden, jedoch nicht in dem Umfange, dafi gewerbsmafiigen Beerenziichtern eine 
Abschufierlaubnis erteilt werden mufite. 

2. Unkrauter

Infolge ungiinstiger Witterungsverhaltnisse war die Verunkrautung der Getreide
bestande iiberall stark. Auffallend war allgemein eine starkere Zunahme von 
Ac k e r h o h l z a h n ,  A c k e r w i n d e ,  E h r e n p r e i s, Ka m i l l e ,  Kl e t t e n l a b 
k r a u  t und Kn o t  e r  i c h ,  was in der Hauptsache auf einsei tige Anwendung von 
wuchsstoffhaltigen Mitteln zuriickzufuhren ist. Auflerdem traten W i n d  h a  1 m und 
vor all em F 1 u g h  a f e r  starker in Erscheinung. 

Im Griinland waren am verbreitetsten einige A m p f e r arten, H e r b s t z e i t l o s e, 
L o w e n z  a h n  und W i e s  e n k e r b  e l. 

3. Getreide

Erhebliche Ernteverluste durch S c h w a r z  r o s t ,  insbesondere bei Weizen und 
Roggen, wurden vor allem in den stark von Berberitzen verseuchten Flufi
niederungen (Reg.-Bez. Schwaben, Oberbayern und Niederbayern) festgestellt. 
Im Zuge der von der Landesanstalt organisierten Grofiaktion zur Berberitzen
bekampfung (vgl. Abschn. III, 5; S. 16) konnte in einigen vom Schwarzrost stark 
gefahrdeten Gebieten eine beachtliche Minderung der Befallsstarke erreicht 
werden. 

Allgemein wurden, bedingt durch ungiinstige Witterungsverhaltnisse sowie durch 
eine iibermafiige Stickstoffdiingung, grofiere Seba.den durch ein verhaltnismaflig 

10 



starkes bis sehr starkes Auftreten der B r a u n s p e l z i g k e i t  (Spelzenbraune; 
Septoria nodorum) hervorgerufen. AuBer dem starkeren Vorkommen von 
G e t r e i d e m e h l t a u  und H a l m b r u c hk r a n k he i t  war ein relativ starkes 
Auftreten von H a f e r-, G e r s t e n- u n d  W e i z e n f l u g b r a n d  festzustellen. 
An Wintersaaten wurden beachtliche Schaden durch S c hn e c k e n  verursacht, in 
ganz Bayern ferner lokal starke Schaden durch S c  hn a k  e n- (Tip ul a)-La r v e  n. 

4. Hackfriichte

a) K a r tof f e l n
Die Rhizoctonia-Kra n k he i t  trat verschiedentlich starker auf. Im Friihjahr
wurde in verschiedenen Gegenden Bayerns ein starkeres Auftreten der S c  ha 1 e n  -
n e k r o s e  festgestellt. Eine Verminderung des Auflaufs sowie ein gewisser,
jedoch sehr schwacher Ertragsriickgang war zu verzeichnen. Die Ursache der
Erkrankung konnte nicht eindeutig festgestellt werden. A It er n aria - und
Pho m a -Schaden wurden vereinzelt beobachtet. Die V i r u s  k r a n k  he i t  e n
traten entsprechend dem sehr geringen Blattlausbesatz des Vorjahres nicht stark
auf. Dies gilt sowohl fur die B l a t t r o l l k r a n khe i t  als auch fur S t ric h e l 
k r  a n k h  ei t und M o s  a i kkr a n k h  e i t.

Die Phy lop h t ho r a -K r a u t  f a  u 1 e , stellenweise auch die D ii r r f 1 e c k  e n  -
k r a n k  he i t ,  trat wiederum sehr stark auf und ftihrte zu etwa 15-25 °/oigen 
Ertragsausfallen. Der Gesamtschaden for Bayern muB wiederum mit weit iiber 
50 Mill. DM angesetzt werden. Die Bekampfung der Krautfaule machte in der 
Praxis weitere Fortschritte. Der Erfolg der Spritzung wurde in vielen Fallen durch 
die haufigen und hohen Niederschlage beeintrachtigt. Gegen Krautfaule wurden 
19,5 0/o der Kartoffelbestande bespritzt. 

b) R u b e n
Die C er c os p o  r a-B 1 a t  t f l  e c k  e n k r  a n k h  e i t  trat infolge der feuchtkiihlen
Witterung weniger stark als in friiheren Jahren auf, dennoch lohnte sich in den
Schwerbefallsgebieten die Spritzung. Die mit dem Spatbefall verbundene
Depression des Zuckergehaltes konnte verhiitet werden. Trotz eines relativ
starken Auftretens der Schwarzen Bohnenblattlaus (Doralis fabae) trat die V e r
g i lb u n g  s k ra n k  he it in Bayern allgemein nicht stark auf, so daB Schaden nicht
zu verzeichnen waren. Zahlreiche Erhebungen iiber die Blattlausgradation wurden
durchgefuhrt. Sie erlaubten termingema.Be BekampfungsmaBnahmen der Lause
und damit die Verhiitung von Saugschaden. Gebietsweise trat die R ii b e  n f l  i e g e
starker auf, doch kam ihr eine groBere wirtschaftliche Bedeutung fur Bayern nicht
zu. Gegen Blattlause wurden etwa 40 0/o Zuckerriibenflache und 5 0/o Runkelriiben
flache und gegen Ce rcospora beticola etwa 25 0/o der Zuckerriibenflache und 1 °/o
der Runkelrubenflache gespritzt.

5. Futter- und Handelspflanzen

An erster Stelle stehen beim Klee die Schaden durch K 1 e e k re b s. Ihr AusmaB 
war im Berichtsjahre nicht geringer als 1955. Besonders betroffen war das siidliche 
Bayern. Die bauerlichen Betriebe mit weniger Hackfruchtbau hatten kaum 
geringere, eher sogar groBere Verluste (oft iiber 50 0/o) als die gr6Beren Betriebe 
mit intensivem Hackfruchtbau. Der Ausfall von Kleepflanzen infolge von Klee
krebs setzte sich bis in die Monate Juni und Juli noch fort. 
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Ferner wurde iiber Schaden an Klee durch Lu z e r n e b l a t t n a g e r, S t e n g e l
b re n n e r, K l a p p e n s ch o r f  und K l e e s c h w a rze geklagt. Das S p i t z
m au s c h e n  (Apion seniculus Kirb.) verursachte besonders in Niederbayern 
Schaden an Klee. 
In den Luzernesaatbaugebieten Unter- und Mittelfrankens traten B la t t r  a n d 
k a f e r  und B 1 a t  t n a g  e r  in starkerem Umfange auf. Das gleiche konnte hinsicht
lich der Luz e r  n e s p  r o B g a 11 m ii ck e n  beobachtet werden, wobei neben der 
Dasyneura ignorata Wachtl. auch clas Vorkommen von D. Jupulina Kieff. fest
gestellt wurde. Auch die Lu z e r  n e b 1 ii t e n  g a 11 m ii ck e trat wiederum in 
Erscheinung. In verstarktem Umfange machte sich in allen Teilen Bayerns eine 
Lu z e r n e w e  1 k e bemerkbar, die vielfach auf Verticmium-Infektion zuriick
zufiihren war. Die Luzerneanbauer sind in groBer Sorge und erwa.gen die Aufgabe 
des Anbaues. Die Frage ist, ob es sich um eine akutere Form der bis her schon in 
wechselndem AusmaBe beobachteten Luzernewelkekrankheiten (verursacht durch 
Fusarium, Verticillium und Ascochyta) oder um Begiinstigung durch die beson
deren Witterungsverha.ltnisse der letzten Jahre handelt. 
S ch n e ck e n fraB an Futterpflanzen war stark. 

6. Gemiise

Durch das anhaltend nasse und \:Or allem kalte Wetter im Friihjahr traten K a l  t e� 
s ch a d e n  an jungen Tomaten- und Gurkenpflanzen auf. Ebenfalls durch die 
Witterung bedingt, zeigten sich daneben auch ha.ufig K o r  kb i 1 d u n g  e n, die zu 
BlattzerreiBungen fiihrten, an Gurken und Buschbo hnen. Diese Schaden wurden 
von den Prakti kern vielfach als durch radioaktive Einfliisse hervorgerufen ange
sehen, wofor sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte ergaben. 
B r e n  n f l e ck e n  k r a n k  h e  i t  war stark in Buschbohnenkulturen verbreitet, 
ebenso A It e r  n a r i a  an Mi:ihren, vor allem in Niederbayern. An tierischen 
Scha.dlingen traten B o h n  e n  f l  i e g e und S p a r  g e 1 f l  i e g e auf. Auch konnten 
in einem Falle W u r z e l a l chen  an Sellerie im Freiland beobachtet werden. 

7. Obst

Der nach dem bis dahin milden Winterwetter pli:itzlich im Februar einsetzende 
scharfe F r o s t  fiihrte allgemein zu erheblichen Scha.digungen. In den Kirschen
anbaugebieten Mittelfrankens fielen ihm 70 0/o bester ertragsfa.higer Baume zum 
Opfer .. Wurzelechte und junge Baume haben den Frost am besten iiberstanden. 
Frostgeschadigte Ba.ume litten spater unter starkem Befall durch den U n g  1 e i c h e n  
Ho l z b o h r e r. In Niederbayern verursachte starker Eisgang der Donau zwischen 
Deggendorf und Vilshofen starke Ri n d e  n s c h a d e n. In einzelnen Fallen wurden 
Obstbaume bis zur Krone vom Treibeis entrindet. Me hrere Ba.ume wurden durch 
Eisschub entwurzelt und unter einer dicken Eisdecke begraben. 
In Schwaben und Oberbayern wurde starkes Auftreten von B 1 a t  t 1 a u  s e n  und 
teilweise von A p f e l b l a t t s a u g e r n  beobachtet. Die K i r s ch b l a t t w e s p e  
richtete in Unterfranken an Kirsche und Birne sehr starke Seba.den an. Der Flug 
der K i r s ch f r  u c h t f l  i e g e war sehr verzettelt und zog sich infolge der Wi tterung 
bis zur Ernte der letzten Kirschen hin, so daB Beka.mpfungsmaBnahmen unter
bleiben muBten. In Oberfranken wurde 50 -0/oiger Madenbefall festgestellt. Starke 
Seba.den durch die K i r s c h b 1 ii t e n  m o t t e wurden iil Oberfranken beobachtet, 
wo wegen des starken Frostes die Winterspritzung unterlassen warden ist. Die im 
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Vorjahre aufgefundenen Befallsherde durch die Mi t t e  l m  e e r  f r  u eh t f l  i e g e 
diirften erloschen �ein. Pfirsichbaume sind grofltenteils erfroren, ein Fruchtbehang 
war im Berichtsjahre nicht vorhanden. An untersuchten Friichten anderer Obst
arten konnte kein Befall festgestellt werden. 

In Schwaben wird eine starke Zunahme der Wii h l m a u s  beobachtet, die beson
ders in jungen Obstanlagen erhebliche Schaden angerichtet hat. 

In Erdbeerkulturen wurde in Ober- und Niederbayern sowie in Mittelfranken 
starker und sehr starker Befall mit E r  d b e e r  m i  1 b e  festgestellt. Erhebliche 
Schaden an Erdbeeren traten im Kreise Passau durch den S c,h a t  t e n  w i c k 1 er in 
zahlreichen Hausgarten ein. 

Zur Feststellung des Auftretens und der Verbreitung von V i r o s e n  wurden im 
Bodenseegebiet und im Anbaugebiet der Mainschleife bei Volkach weit iiber 
120 OOO Obstbaume untersucht. Hierbei wurden im Bodenseegebiet A p f e 1 m o s  a i k 
und H exe n b e s e n virose, im Volkacher Gebiet die B a n d c h l o r o s e  als Haupt
virosen festgestellt. Der Anteil befallener Baume betragt beim Apfelmosaik rund 
1 °/o, bei der Bandchlorose 3,5 °/o. Aufler diesen Erkrankungen wurden noch 
folgende Virus- und Viroidsymptome gefunden: A p f e 1 m o s  a i k auf Zwetschen, 
Folgekrankheit bei Zwetschen, H e  11- o d e  r G e  1 b a d  r i g  k e i t  beim Apfel, 
Schmalblii.ttrigkeit mit E n  a t  ion e n  der Kirsche sowie bandchlorotische 
Erscheinungen auf Holunder und Mosaikflecke auf Osterluzei. Erwerbsbetriebe 
wiesen hohere Befallszahlen als der Streuobstbau auf, so daB auch in den iibrigen 
Anbaugebieten und Erwerbsanlagen eine Erfassung des derzeitigen Krankheits
befalles und eine Verfolgung der weiteren Ausbreitung notwendig erscheint. Im 
Rahmen des Landesarbeitskreises Erwerbsobstbau wurde ein AusschuB zur 
Bearbeitung von Virusfragen im Obstbau und in Obstbaumschulen gebildet. Das 
Schwergewicht wird auf die Ankorung virusfreier Mutterbaume gelegt. 

8. Sonderkuliuren

An Hopfen trat F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  stark und weit verbreitet auf. Durch 
intensive Bekampfung (10--15 und mehr Spritzungen) waren die Schaden am 
Erntegut jedoch unwesentlich. 

Ku p f e r b r a n d  (durch Rote Spinne) trat nicht auf, S c h w a r z e  nur in Fallen 
ungeniigender Bekampfung der H o p f  e n  b 1 a t  t 1 a u  s. 

Das Auftreten der R o t s  p i t  z i g k e i t  an den Dolden ( durch Gallmiickenlarven) in 
leichtem Befallsgrad war verbreitet. 

In Korbweidenkulturen bei Freising konnte die Ursache der S p i t z  e n d  ii r r e  
(R u t  e n  b r e  n n e r )  geklart werden. Der Erreger ist der Pilz Physalospora 

miyabeana. Bekampfungsmoglichkeiten ergeben sich bei Verwendung von 
organischen Fungiziden im Spriihverfahren. 

9. Vorratsschutz

Noch immer ist dem Kor n k a f er im lagernden Getreide die wirtschaftlich gr6Bte 
Bedeutung beizumessen, obwohl die Starke des Befalls und die Haufigkeit seines 
Vorkommens im Vergleich zu den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Die 
Ko r n  m o t t e ist gelegentlich aufgetreten. In einer Mii.hle wurde Befall durch 
R e i  s k  a f e r  und G e  t r  e i  d e  k a p  u z i n  er festgestellt, in zwei Scheunen die 
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M i  1 b e  n art Leiodinychus krameri. Die Anfragen iiber die Bekampfung des 
M e ss i n g k ii f e r s  nehmen zu, was auf stiirkere Verbreitung dieses Schiidlings 
schlieBen liiBt. 

10. Zierpflanzen

Als auffolligste Krankheitserscheinung an Zierpflanzen traten im Berichtsjahre 
wiederum durch anhaltende N iisse und Kiilte bedingte Wurz e 1 s ch a den an 
Gladiolen sowie G r a u s  ch i m m  e 1 an Piionien, Lilien und Geranien auf. Bei 
Gladiolen konnte auch der G 1 a d  i o 1 e n  b 1 a s  en  f u B beo bachtet werden. Die 
Stadt- und Friedhofsgiirtnereien batten wiederum unter V e r  m e  h r u n g s  p i  1 z e n  
und Wu r z e l br ii u n e  bei Stiefmiitterchen zu leiden. S t e r n r u B t a u  und 
N e  1 k e n s  c h w ii r z e waren hiiufige Krankheitserreger. Bei den Astern trat neben 
der Fu sarium-Welke auch das A s t e r n v i r u s auf, bei Tulpen H a r t f ii u l e  
und S k 1 e r  o t i  e n k r  a n k h  e i t. Bei Kulturen unter Glas wurde die S t  a m m- u n  d 
B 1 a t  t f  ii u 1 e an Gloxinien, Fu s a r i um - We 1 k e an Zinerarien, Wu r z  e 1 b r ii u n e 
an Cyclamensiimlingen angetroffen. Aralia, Cissus, Zimmerefeu, Flieder und 
Thuja waren hiiufiger von M i  1 b e  n befallen. 

11. Vogelschutz

AnliiBlich der F o r l e u l e n b e k ii m p f u n g  in Mittelfranken mit DDT-Mitteln 
wurden eingehende Untersuchungen im Forstamtsbezirk Heideck durchgefiihrt. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die sehr geringe Konzentration des 
Bekiimpfungsmittels das empfindliche 2. Stadium der Forleule bis zu 990/o traf, 
den angesiedelten Singvogeln samt ihren Jungen aber in keiner Altersstufe 

• schadete und auch deren notwendigste Nahrung, Spinnen, Kafer und Fliegen, nicht
beeintriichtigte.

Ill. Lenkung und Durdtfuhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 
1. Vorratsschutz

Die Sachbearbeiterin fiir hauswirtschaftlichen Vorratsschutz hielt 59 V o r t r ii g e  
vor insgesamt 2470 Teilnehmern. Besonderer Wert wurde gelegt auf die Schulung 
zukiinftiger Lehrerinnen der landwirtschaftlid1en Haushaltungskunde und der 
Berufsschulen, der zukiinftigen Beratungstechnikerinnen, der Lehrfrauen und der 
Lehrlinge der liindlichen Haushaltsfiihrung. 
Den seit 1953 neugeschaffenen 13 Landwirtschaftsiimtern wurde eine Serie van 
jeweils 30 Dia p o s i ti v e n  iiber Vorratsschiidlinge zur Verfiigung gestellt, den 
Bezirkssachbearbeitern zur Erweiterung der bereits vorhandenen Vorratsschutz
serie einige weitere Bilder, 1m wesentlichen aus dem Arbeitsgebiete des Holz
schutzes. AlsAnschauungsmaterial fiirVortriige und Kurse wurden fiir dieBezirks
sachbearbeiter B i o  1 o g i e n  wichtiger Haus- und Materialschiidlinge angeschafft. 
Diese sowie lebendes Material wurden auf 2 gut besuchten Ausstellungen (Passau, 
Straubing) gezeigt. 
An alle Landwirtschaftsiimter, die Landfrauenschulen und Lehrfrauen wurde das 
M e r k  b 1 a t  t Nr. 15 der Biologischen Bundesanstalt in einer Auflage van 
15 OOO Stuck verteilt. Ferner bekamen die Landwirtschaftsiimter das Merkblatt des 
Land- und Hauswirtschaftlichen Auswertungs- und Informationsdienstes (AID) 
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uber Hausbock sowie das vom AID herausgegebene Verzeichnis amtlich 
anerkannter Holzschutzpraparate. Wie in den vergangenen Jahren wurden an die 
Lehrerinnen Vorratsschutzanweisungen verteilt, welche auf Wunsch des Bayer. 
Staatsministeriums auch for Lehrfrauen angefertigt wurden. 
In Zusammenarbeit mit einer Lehrerin der landwirtschaftlichen Haushaltungskunde 
wurden P f 1 a n z  e n  s c h u t z m  u s  t e r g  a r t e n  angelegt. 

2. Kartoffelkaferbekampfung

Nach verhaltnisma.Big starkem Auftreten der Altkafer hat sich unter der 
ungiinstigen Witterung des Berichtsjahres die Eiablage iiber einen langen Zeit
rauro ausgedehnt, wobei die Eigelege grofienteils nicht oder nur vereinzelt zuro 
Schliipfen kamen. Samit war der Befall im allgemeinen schwach. Durch Uber
schneidungen im Entwick.lungsablauf ist es schwierig, genauere phanologische 
Daten anzugeben. 
Der Befall ist in den hochgelegenen Gemeinden der Oberpfalz, Oberfrankens und 
Schwabens und auf den Kartoffelflachen aller Regierungsbezirke mit Ausnahme 
van Unterfranken und Schwaben, wo er gle1ch blieb, anteilma.Big zuruckgegangen. 
Die Befallsdichte ist im Landesdurchschnitt auf 1,2 abgesunken. Bei der Bekampfung 
sind die gemeindeweisen geschlossenen MaBnahmen um 41,7 0/o zuriickgegangen. 
Die mechanischen Behandlungen haben sich angeblich um 49,6 0/o erhi:iht. In Wirk
lichkeit diirfte in den Gemeinden, fur die eine ausschlieBlich mechanische Behand
lung angegeben ist, und die nur vereinzelt Streubefall hatten, eine Bekampfung 
iiberhaupt nicht stattgefunden haben. Als Bekampfungsmittel wurden zu etwa 
2/3 Lindan + DDT-Praparate, zu etwa 1/3 Lmdan-, gelegentlich auch Lindan
+ Chlordan-Praparate verwendet. Mit Restbestanden staatseigenen Kalkarsens
wurdep. nur 39 ha = 0,04 °/o der gesamten Behandlungsflache behandelt. Der
Anteil der Staubeflache und der Spritzflache ist mit einer Sd1wankung van ± 0,3 0/o
gegeniiber 1955 fast gleich geblieben. Der Anteil der mit chemischen Mitteln
behandelten Kartoffelflache an der Gesamtkartoffelanbauflache ist um weitere
19 0/o auf 33,3 0/o zuriick.gegangen (Hi:ichststand 1952 112°/o, 1953 90 °/o, 1954 69 0/o,
1955 52,30/o). Der stete Riickgang seit 1952 diirfte auf die Witterungsverhaltnisse
zuri.i.ckzufiihren sein.

3. Maikaferbekampfung

Nach den durch Engerlinge des Maikafers in 9-en Hauptschadensjahren 1954 und 
1955 verursachten Ertragsausfallen an landwirtschaftlichen Kulturen waren im 
Herbst 1955 fur 50 Gemeinden in 11 Landkreisen Maikaferbekampfungen fur 1956 
angemeldet warden. Die Besatzgrabungen ergaben einen starken, wohl auf 
Witterungseinwirkungen beruhenden Ruckgang des Engerlingsbesatzes, so daB 
nur in den Landkreisen Alti:itting in 5 Gemeinden (Burgkirchen/ Alz, Emmerting, 
Gufflham, Forstkastl, Mehring) und Uffenheim in 2 Gemeinden (Gollhofen, Rod
heim) Maikaferbekampfungen angezeigt und vertretbar waren. Die Beobachtungen 
wahrend der Flugzeit bestatigen, dafl die Ablehnung der zuriick.gewiesenen 
Ansuchen berechtigt war. Gebietsweise ist dart der Flug iiberhaupt ausgeblieben, 
obwohl bei den Probegrabungen im Herbst 1955 noch ein g�wisser, wenn auch 
schwacher Maikaferbesatz ermittelt warden war. Damit ist bewiesen, daB 
zumindest im bayerischen Raume ungiinstige Witterungsverhaltnisse einen voll
standigen Zusammenbruch der Gradation herbeifuhren konnen. 
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Von unwesentlichen Nachbehandlungen und Versuchsflachen abgesehen; ist die 
Bekampfung im Gebiete Allotting bei Einhaltung des biologisch gtinstigsten 
Bekampfungstermins in einem Durchgang abgeschlossen worden. Verwendet 
wurden technische Hexa�Staubemittel mit 1,75 °/o Reingamma auf Basis 58 0/o 
Gamma-Isomere, Triigerstoff bestes Talkum mit Haftzahl tiber 100, Schtittgewicht 
0,6, bei der Nachuntersuchung des Triigerstoffes festgestellte Haftbestandigkeit 
etwa 80 0/o. Bienenschiiden sind nicht aufgetreten. 
Wenn das zahlenma.Bige Ergebnis der Kontrollgrabungen auch noch nicht vorliegt, 
so steht doch jetzt schon fest, daB eine neuerliche Verseuchung der behandelten 
Gebiete mit Engerlingen des Maikiifers aus dem Flug 1956 auf Jahre hinaus unter
bunden ist. 
Auf privater Grundlage wurde durdt den Kreisfachberater fur Obst- und Garten
bau des Landkreises Landsberg a. Lech in den Obstgiirten der Gemeinden Beuer
bach, Pestenacker, Winkel und Prittriching eine Maikiiferbekampfung unter For
derung durch das Staatsministerium und unter Beratung durch das Landwirtschafts
amt Landsberg sowie den Bezirkssachbearbeiter der Landesanstalt fur Oberbayern 
durchgefuhrt. 

4. Kontrolle und Bekampiung der San-Jose-Schildlaus

Die Begehungen der Baumschulen und Gemeinden wurden fortgesetzt, wobe1 den 
seitherigen Fundstellen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Insgesamt 
wurden 267 Gemeinden und 535 Baumschulen mit einem Baumbestand von 
1050 034 Stuck vom Begehungsdienst untersucht. An den in frtiheren J ahren fest
gestellten 120 Befallsstellen konnten nur in einer Gemeinde in Unterfranken 
wiederum lebende Schildlause gefunden werden. Die erforderlichen Bekiimpfungs
maflnahmen wurden sofort eingeleitet. Zu diesem Zweck wurde die Verordnung 
tiber die Bekampfung von Obstbaumschadlingen wahrend der Winterruhe vom 
10. Oktober 1951 (Bayer. GVBL S. 199 und 226) im Kreis Obernburg a. M. in Kraft
gesetzt (vgl. auch Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 4. 1952, 20

----:
21).

5. Berberitzenbekampiung

In Fortsetzung der im Jahre 1955 in Angriff genommenen Maflnahmen zur 
Bekampfung des Schwarzrostes beim Getreide durch Vernicbtung der Berberitze 
mit den Praparaten .,Dikofag-T-01", .,Tormona 100" und .,Tributon-D" wurden in 
den Dienstbezirken der Landwirtschaftsamter Neuburg/Donau, Dachau, Ingolstadt, 
Landshut/Jsar, Riedenburg und Vilshofen (einschl. Staatsforst) weitere GroB
aktionen durchgefuhrt und 60786 Berberitzenstraucher mit gutem Erfolge 
behandelt. 
Bis Ende des Berichtsjahres wurden insgesamt 92 129 Berberitzenstraucher mit 
einem Kostenaufwand von 52 986,- DM wirksam bekampft. Von seiten des Bayer. 
Staatsministeriums fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten wurden fur diesen 
Zweck bisher insgesamt 36 300,- DM Forderungsmittel in Form von Dieselol 
und Wuchsstoffen zur Verftigung gestellt. 

6. Pflanzgutuntersuchungen

a) K a r t o f f e l k r e b s
Die Kartoffelkrebsprtifung, die nach dem Dahlemer Verfahren durchgeftihrt
wurde, erstreckte sich auf 572 Stamme in der Vorprtifung und 309 Stiimme in der
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Vorsortierung. Auch eine Reihe von einzelnen Knollen wurde auf ihre Anfallig
keit uberpriift. 
b) A u g e n s t e c k l i n g s p r ii f u n g e n
Die im vergangenenJahre begonnene Priifung des betriebseigenenNachbaues, der
nicht der Saatenanerkennung untersteht, wurde mit Hilfe der Augenstecklings
priifung fortgesetzt. Es wurden insgesamt 86 Proben untersucht. Eine Reihe stark
abbaukranker Proben muflte ausgeschieden werden, so dafl verhiitet wurde, daB
einerseits groBe Ertragsverluste eintraten und andererseits stark viruskranke
Bestande aufwuchsen, die eine standige Ansteckungsquelle fiir die unter Umstan
den benachbarten Saatgutbesti:inde dargestellt hatten. Weiter wurden noch etwa
426 Augenstecklingspriifungen durchgefiihrt, die der Kontrolle der eigenen Kraut
abtotungs- und Virusiibertragungsversuche dienten.

7. Bodenuntersuchung aui Nematodenbefall

Insgesamt wurden im Berichtsjahre 47 OOO Bodenproben auf K a  r t o  f f  e 1-

.n e m  a t  o d e  n zysten untersucht, dabei wurden 1288 Befallsherde festgestellt. 
Eine Angabe iiber die Befallsdichte zu machen, ist nicht m6glich, da eingehende 
Untersuchungen nur in einigen Teilen des Landes durchgefiihrt wurden, wiihrend 
sie sich sonst auf eine orientierende Kontrolle des Bodens beschri:inkten. Auch in 
diesem Jahre konnte festgestellt werden, daB im Voralpengebiet durch die 
Hereinnahme langji:ihrig genutzter Wiesen in den Fruchtwechsel ein Nematoden
befall nicht vorkommt. Ein neues Befallsgebiet der Ha f er n e m a t o d e  n, die im 
allgemeinen auf einige Gebirgsgegenden Nordbayerns beschri:inkt sind, wurde 
nicht festgestellt. Rub e n n e m a t o d e n  kommen wohl allgemein in geringer Zahl 
vor, machen sich jedoch nirgends schi:idigend bemerkbar. 

8. Bisamrattenbekampfung

Der Bekiimpfungsdienst gegen die Bisamratte konnte im Berichtsjahre seine 
Aufgaben im allgemeinen planmi:i.Big durchfiihren. Sein Arbeitsbereich umfaBt auf 
Grund einer Vereinbarung zwischen Bayern und seinen Nachbarlandern den 
gesamten siiddeutschen Raum mit Ausnahme von Siidbaden. In Wiirttemberg
Nordbaden beschri:inkte sich im Berichtsjahre seine Tatigkeit auf weitausgreifende 
Befallskontrollen, die ergaben, daB die gesiiuberten Gebiete befallsfrei geblieben 
sind. 
Wasserstands- und Witterungsverhaltnisse beeinfluBten in hohem Mafle die 
Arbeit des Bekiimpfungsdienstes. In den Monaten Januar bis Marz waren die 
Arbeitsvoraussetzungen ausgesprochen ungiinstig. Planma.Big konnte im Januar 
lediglich im Siidabschnitt gearbeitet werden, wi:ihrend im Mittel- und Nordabschnitt 
hoher Wasserstand und Treibeis die Erkundung und Fangtiitigkeit ungemein 
erschwerte. Im Monat Februar machte sehr starker Frost allgemein jeden Auflen
dienst mit wenigen Ausnahmen unmoglich. Im Marz konnte nur im Nordabschnitt 
der AuBendienst wieder aufgenommen werden, wi:ihrend im iibrigen Arbeitsgebiet 
hoher Wasserstand sehr ungiinstige Arbeitsbedmgungen brachte. In den Monaten 
April bis Juni traten durchweg giinstige Wetter- und Wasserstandsverhiiltnisse 
ein, die wiederum im Juli und August durch anhaltende Niederschliige und Hoch
wasser beeintriichtigt wurden. Ab September waren die Arbeitsverhiiltnisse durch
weg giinstig, wurden aber ab Mitte Oktober und im November durch stark 
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erhohten Wasserstand im Nordabsdmitt beeinfluBt. Befallsbearbeitung und 
Befallskontrolle waren im Dezember durch Frost, Schneefii.lle und Randeisbildung 
behindert. 

Das Grenzgebiet Unter- und Oberfrankens gegen Thiiringen ist in seiner ganzen 
Ausdehnung standiger Zuwanderung van Bisamratten iiber die Zonengrenze aus
gesetzt und muB ununterbrochen unter Kontrolle gehalten werden. Nur durch 
kurzfristigen Einsatz der Jager der 1. Staffel des Sud- und Mittelabschnittes 
zusatzlich zum standigen Einsatz der in diesem Abschnitt tatigen Krafte war es 
moglich, das Wiedervordringen der Bisamratte in die bereits gesauberten Gebiete 
zu verhindern. 

Bedrohlich gestaltete sich auch die Lage im Donauraum zwischen Regensburg und 
Passau. Es wurde auch hier notwendig, die wichtigsten Befallsstellen in diesem 
Gebiete durch Sondereinsatze des amtlichen Bekampfungsdienstes bearbeiten zu 
lassen, um groBere Schaden hintanzuhalten. Auf die Dauer gesehen, wird jedoch 
dieses System der Aushilfen nicht gentigen. 

Das Arbeitsergebnis des amtlichen Bekampfungsdienstes stellt sich in Zahlen wie 
folgt dar: 

Bereich 1 

(Vordringungsgebiet) ........ . 
Bereich 2 .................... . 
Bereich 3 .................... . 
Hessen ..................... . 

Insgesamt: .................. . 

1 325 Bisamratten aus 
5765 
4467 

45 

11602 B1samratten aus 

455 Befallsstellen 
1984 
1302 

11 

3752 Befallsstellen. 

Im rtickwartigen Gebiet waren be1 Beginn des Berichtsjahres 308 Privatfii.nger 
tatig, van denen 21 ausschieden. Neu ausgegeben wurden 21 Fangerkarten, so daB 
am JahresschluB insgesamt 308 Privatfanger zugelassen waren. Von diesen 
wurden erlegt: 

Im Reg.-Bezirk Oberbayern ........ . 
Niederbayern ...... . 
Schwaben .......... . 
Oberpfalz .......... . 
Oberfranken ....... . 
Mittelfranken ...... . 
Unterfranken ...... . 

Insgesamt: 

9. Holzschutz

6 658 Bisamratten 
9 184 

216 
11918 
3405 
18 21 

28 

33 230 Bisamratten. 

Da die Verbreitung des H a u s  bocks zunimmt, wurde die Aufklarungstatigkeit
iiber Erkennung und Bekampfung van Holzschadlingen verstarkt. Erstmals
wurden van der Landesanstalt im Zusammenwirken mit der Holzschutzmittel
industrie eigene Schulungstagungen fur Holzschutz in den Regierungsbezirken
Niederbayern und Mittelfranken veranstaltet.

IV. Versudistatigkeit
1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

385 M i t t e l  wurden gepriift (258 Hauptpriifungen und 127 Vorprtifungen). Bei den
Hauptpriifungen handelte es sich um 128 Beizmittel, 11 Bodenbehandlungsmittel
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gegen Zwergbrand, 3 gegen Schneeschimmel, 5 Mittel zur Keimhemmung bei 
Kartoffeln, 29 Mittel gegen Unkrii.uter, 15 Fungizide, 48 Insektizide, 6 Mittel zum 
Totspritzen des Kartoffelkrautes, 12 Winterspritzmittel und 1 WildverbiBmittel. 
Bei den Vorpriifungen handelte es sich um 107 Beizmittel, 6 Bodenbehandlungs
mittel gegen Zwergbrand, 2 Mittel gegen Unkraut, 10 Fungizide und 2 Insektizide. 
Ge p ri.lf t e  Ge r ii. t e: 1 Feldspritze fiir Pferde- und Schlepperzug und 1 Anhii.nge
spritze mit Zapfwellenantrieb mit Dreikolben-Hochdruckpumpe MZ III. 

2. Eigene Versuche

a) Ge t r e i d e

In einer Anzahl von Versuchen zur Bekii.mpfung von Getreidekrankheiten wurden 
Beizmittel gegen W e i z e n s t e i n b r a n d  und zur Fi:irderung des gleichmii..Bigen 
Auflaufens von Mais gepriift und Versuche mit 37 Sorten von Winter- und 
Soni.merweizen zur Feststellung ihrer Steinbrandanfii.lligkeit gegenuber ver
schiedenen Sporenherkiinften, desgleichen mit 18 Sorten zur Feststellung ihrer 
Z w e  r g b r a n d  anfii.lligkeit durchgefiihrt. Auch ein Mittel gegen M a i s  b r a n d  
wurde gepri.ift. Ein Zwerg- und Normalsteinbrand-Zeitirifektionsversuch mit 
36 Sorten, ein Zwergbrandinfektionsversuch mit Roggen und Weizen zu ver
schiedenen Aussaatterminen mit 33 Sorten und ein Zwergbrand-Uberlagerungs
versuch wurden angelegt. AuBerdem wurde eine gri:i.Bere Anzahl von Versuchen 
gegen W eiz e n - u n d  Ge r s t  e n f l  u g b  r a n d  durchgefiihrt. 

b) Ha c k f rii c h t e

Auf dem Gebiete der Virusforschung wurden Versuche iiber die Abhii.ngigkeit der 
Wanderungsgeschwindigkeit des K a r t o f f e l-X-Viru s  von Sorte, Infektion 
und Alter, iiber die Sidierheit der Te s t m e t h o den (serologischer und Pflanzen
test) sowie Krautabti:itungsversuche im Freiland durchgefiihrt. Die bereits seit 
2 Jahren laufenden Arbeiten, die sich mit den Stoffwechselunterschieden zwischen 
gesunden und vuuskranken Kartoffelpflanzen befassen und von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft unterstiitzt werden, wurden weitergefiihrt. Bei den 
sonstigen Krankheiten wurde vor allem in Freilandversuchen der Einflu.B der 
S c  h a l e  n n e k r o s e  auf Auflauf und Ertrag untersucht. Die Versuche iiber den 
P u  1 v e r  s c ho  r f wurden fortgesetzt. 

In exakten Feldversuchen wurde die Bedeutung der Phy top h t ho r a - K r a u t
f ii. u 1 e ,  ihre Bekampfung mit verschiedenen Prii.paraten, der Zeitpunkt des 
Spritzens und weitere maBgebliche Faktoren untersucht und ihre ertragsmii.Bige 
Bedeutung bei verschiedenen Kartoffelsorten festgestellt. Die Arbeiten zum Auf
bau eines Krautfii.ule-Warndienstes wurden fortgesetzt. 

Im Riibenbau befaBten sich die Versuchsarbeiten mit der Weitererforschung und 
Bekii.mpfung der C e r  c os po r a - Blattfleckenkrankheit und der viri:isen V e r  -
g i l b  u n g s k r a n k  h e  i t  unter den besonc;leren Verhii.ltnissen der bayerischen 
Anbaugebiete. Das gleiche gilt fiir Krankheiten und Schii.den in der Jugendent
widdung der Riiben wie auch fiir den G 11 r t e  l s  c h o  r f und ii.hntiche Erscheinungen. 

Die Versuchsarbeiten zur Bekii.mpfung der En g e r l i n g e  im Riibenbau wurden 
fortgefiihrt. Weitere Untersuchungen laufen tiber die Epidemiologie der 
Cercospora beticola und die Voraussetzungen eines Cercospora-Warndienstes. 

Ferner wurden Gefii.Bversuche bei Kartoffeln und Riiben zu Fragen der Diingung 
und zum C h 1 o r  o s e problem ausgefiihrt. 
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c) F u  t ter p f l a n z e n
Die Untersud:mngen zur Biologie und Bekampfung der L uz e r  n e g  a 11 m ii ck en
wurden fortgesetzt. Versuche uber den EinfluB von Molybdan auf Luzerne und
Klee wurden im Freilande durchgefiihrt, ebenso ein Gefaflversuch zum
C h 1 o r  o s e problem bei Luzerne.

d) G e m ii s e
Zahlreiche Versuche wurden durchgefiihrt mit Mee r r e t t i c h s c h w a r z e,
Me e r r e tti c h m o s a i k ,  S a l a t fa u l e  und R e t t i c h s c h w a r z e.
e) Z i e r p f l a n z e n
Die C h 1 o r  o s e von Hortensien und Rosen wurde in Gefaflversuchen untersucht.
Auflerdem wurden zahlreiche Kleinversuche mit Fungiziden gegen verschiedene
Pilzkrankheiten durchgefiihrt.

3. Biologische Schadlingsbekampfung

U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  B i o l o g i e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u 
t u n g  r a u b e r i sc h l e b e n d e r  K a f e r  i n  F e l d k u l t u r e n  
Die in den Jahren 1954 und 1955 durchgefiihrten Untersuchungen uber die Biologie 
und wirtschaftliche Bedeutung rauberisch lebender Kafer in Feldkulturen wurden 
im Berichtsjahre fortgesetzt. Besonderes Augenmerk wurde wiederum auf die 
Laufkafer (Carabidae) gerichtet. Wahrend der gesamten Vegetationsperiode 
(April bis Oktober) wurden 19 693 GroB-Caraben (Gattung Carabus) in den auf
gestellten Fangglasern erbeutet. Die Anzahl der Grofl-Caraben hat sich gegeniiber 
1955 (24421) um etwa 1/5 verringert, gegeniiber 1954 (10386) fast verdoppelt. Von 
den kleineren Carabiden wie Pterostichus, Pseudop honus, Poecilus, Calathus, 

Agonum, Idiochroma u. a. wurden 24585 Stuck gefangen. Gegeniiber ·den Vor
jahren ergibt sich ein Verhaltnis von 8: 9 (1955 - 27 807): 7 (1954 - 21 551). 

Bezuglich des Vorkommens der Carabiden ergab sich in allen drei Untersuchungs
jahren, dafl auf Getreidefeldern (halboffenen Kulturen), insbesondere in Weizen, 
die meisten Carabiden festgestellt wurden. Kleefelder (als geschlossene Kulturen) 
waren weniger stark besiedelt. 

Um dem Problem der Uberwinterung der Carabiden naherzukommen, wurden 
einerseits im Herbst Bodenausgrabungen in und an den Feldern vorgenommen, 
andererseits wurden vom FriihJahr ab Rahmen von je 4 qm auf den Feldern aus
gesetzt, durch die eine Zuwahderung verhindert wurde. Bei den Boden
ausgrabungen im Herbst wurden auf den waldfernen Feldern in etwa 30 bis 50 c m  
Bodentiefe die Arten Carabus auratus, C. cancellatus, C. ullrichi, Pterostichus 

vulgaris und Poecilus cupreus, in den Feldrainen derselben in etwa 40 bis 50 cm 
Bodentiefe einzelne Carabus auratus vorgefunden. Auf den waldnahen Feldern 
wurden nur vereinzelte Carabus auratus und Poecilus cupreus entdeckt. Die 
Rahmenversuche auf den Feldern zeigten, daB vom Beginn des Friihjahrs bis zum 
Anfang des Sommers viele nichtflugfahige Carabiden (GroB-Caraben und kleinere 
Carabiden) aus dem Boden an Ort und Stelle herauskamen. Die Carabiden suchen 
ihre Winterlager also nicht unbedingt in Waldrandern, sondern auch in den 
Feldern selbst auf. 
Um eventuelle Unterschiede in der Lebensweise der Carabiden betreffs Tag- oder 
Nachtraubzeit festzustellen, wurden zwei Fangglasgruppen, eine nur fur Tages
und eine nur fur Nachtfange, unmittelbar nebeneinander aufgestellt. Die Fange 
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zeigten, dafi die im Untersuchungsgebiet hauptsachlich vorkommenden Carabiden 
sowohl zur Tages- als auch zur Dammerungs- und Nachtzeit auf Raub ausgehen. 

Dies deckt sich auch mit den durchgefi.ihrten Freilandbeobachtungen, bei denen die 
Mehrzahl der Carabidenarten zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit auf den 

Feldern umherlaufend angetroffen werden konnten. 

Die Ergebnisse der in den Jahren 1954 und 1955 speziell mit Kartoffelkaferlarven 
durchgefi.ihrten Flitterungsversuche konnten durch 1956 durchgefi.ihrte Freiland

. versuche erhartet werden. 

Ziichtungsversuche mit den Carabidenarten Carabus auratus, C. granulatus, 

C. ullrichi und C. cancellatus verliefen positiv.

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdtau)
1. Einfuhr

Gesamtgewicht: 495812372 kg 

Blumenzwiebeln . . . . . . . . . . . . . . 29 Sendungen 
Baumschulerzeugnisse . . . . . . . . 12 
Schnittblumen . . . . . . . . . . . . . . . . 2 915 
Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 651 
Friichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 793 
Sonstiges ........ _._. _. _ .. _._._. _. _ .. _. __ 1_0_1_2 _ _  ::__ __

Insgesamt: 56 412 Sendungen 

Zuriickgewiesen wurden: 

Kernobst 114 Sendungen wegen Befalls durch San-Jose-Schildlaus, Mittelmeer
fruchtfliege und WeiBen Barenspinner 

Steinobst 71 Sendungen wegen Befalls durch Kirschfruchtfliege und San-Jose
Schildlaus 

N __ e _lk_e_n _ __ _ _  3 __ S_e_n_d_u_n-"g
'--
e_n_wegen Befalls durch N elkenwickler 

Insgesamt: 188 Sendungen 

Durch die Verordnung uber den Weifien Barenspinner erfolgte eine Erweiterung 

des Untersuchungsbereiches ab August 1956 auf die Wirtspflanzen und Befalls
gebiete dieses neuen Schadlings. 

2. Ausfuhr

Gesamtgewicht: 12 150 481 kg 

Blumenzwiebeln . . . . . . . . . . . . . . 8 Sendungen 
Baumschulerzeugnisse . . . . . . . . 49 
Schnittblumen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ka.rtoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 
Fruchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Saatgut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Sonstiges ........ _._._. _ .. _ ._._. _. _· ._. __ 1_94 ___ _::___ 

Insgesamt: 1134 Sendungen 

3. Interzonale und durch!aufende Sendungen fiir:

Westberlin: 7270S e n d u n g e n  im G e w i cht v o n  106033 28 8kg 

Ostzone: 1 797 S e n d  u n g e n  i m G e w i c h t v o n  25 73 1 583 kg 
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Land Baden-Wiirttemberg 

Landesanstalt fur Ptlanzenschutz 

Direktor: Oberregierungs- und Landwirtschaftsrat Dr. Wolfgang Kle t t. 

Anschrift: (14 a) Stuttgart-S, Hohenheimer Strafie 97. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

An der Organisation und an den Personalverhaltnissen der Landesanstalt hat sich 
im Berichtsjahre nichts grundsatzlich geandert. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Um die breite Praxis regelma.Big mit den neueren Erkenntnissen auf dem Gebiete
des Pflanzenschutzes oekanntzumachen und auch die breitere Offentlichkeit anzu
sprechen, sind die Baden-Wilrttembergischen P fla n z  e n  s c h u t  z t a g  e ein
gerichtet worden, die jahrlich zweimal stattfinden und von Landesteil zu Landes
teil wechseln. Auf den 1. Baden-Wilrttembergischen Pflanzenschutztag in Heidel
berg-Kirchheim folgte der 2. in Ravensburg und der 3. in Freiburg i. Br.

Verbunden mit den Baden-Wilrttembergischen Pflanzenschutztagen fanden am 
Tage zuvor und am Tage danach zwei von der Landesanstalt fur Pflanzenschutz 
einberufene A r b  e i t s  s i t z  u n g e n  des Pflanzenschutzdienstes Baden-Wilrttem
berg statt, an denen samtliche Sachbearbeiter teilnahmen, und zu denen die 
Pflanzenschutz-Fachinstitute des Landes, namlich das Institut fur Pflanzenschutz 
in Hohenheim und das Institut fur Obstbau der Biologischen Bundesanstalt in 
Heidelberg, eingeladen wurden. Auf diesen Arbeitssitzungen wurden von den 
verschiedenen Teilnehmern Kurzreferate ilber gemeinsame Pflanzenschutz
probleme in Baden-Wilrttemberg gehalten. Dabei wurden auch die von den ver
schiedenen Dienststellen in der rilddiegenden Zeit hergestellten neuen F a r b  -
d i  a p o s i t i v e vorgefuhrt, die dann in Kopien all en Pflanzenschutzdienststellen 
des Landes fur die Beratung zur Verfilgung gestellt wurden. Diese Arbeitssitzungen 
haben sich als eine wertvolle Hilfe fur die Beratung der Praxis erwiesen. 

Der Fortbildung der Pflanzensdmtztechniker di en ten zwei Leh r  g a n g  e : 

1 Anfang August ein 3tagiger Lehrgang auf dem Wartenberg bei Donaueschingen 
fiir die Pflanzenschutztechniker, die in Kreisen arbeiten, in denen Grilnland 
und Ackerbau ilberwiegen. 
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2. Im November ein 5tagiger Lehrgang in Schmie, Kr. Vaihingen/Enz, fur alle
Pflanzensdmtztechniker des Landes.

Da die heutige rapide Entwicklung im Bereich der Chemie und Technik des 
Pflanzenschutzes unaufhorlich Neuerungen bedingt, die bei der Beratung beruck
sichtigt werden miissen, wurde der Hauptwert bei dem Lehrgang in Schmie auf 
die Erarbeitung eines Dberblicks uber die bisherigen Erfahrungen mit den ver
schiedenen Wirkstoffgruppen und Pflanzenschutzmitteln gelegt. Die entsprechende 
Zusammenstellung wurde vervielfiiltigt und den Technikern als Hilfsmittel fur 
die tiigliche Arbeit an die Hand gegeben. Um die vielen wertvollen Erfahrungen 
des einzelnen im Jahreslauf festzuhalten, wurde ein Formular sowohl for 
Pflanzenschutzmittel als auch fi.ir Krankheiten und Schadlinge ausgearbeitet, das 
den Pflanzenschutztechnikern uber die Pflanzenschutzamter zugestellt wurde. Die 
heutige Beratung im Pflanzenschutz krankt vielfach daran, daB objektive Erfah
rungen und Empfehlungen nicht schnell genug an den Praktiker herangetragen 
werden konnen. Es steht zu hoffen, daB mit Hilfe dieser ausgefiillten Formulare 
von jetzt ab jeweils am Ende des Jahres ein gewisser Erfahrungsschatz zusam
mengefaBt werden kann, der den praktischen Verhaltnissen entspricht und eine 
brauchbare Beratungsgrundlage fi.ir das kommende Jahr abgeben wird. 

Das Heft .,Pflanzenschutz 1956 - Hinweise und Empfehlungen -" ging wieder in 
60 OOO Exemplaren an die Praxis. Zahlreiche A u s  s t e 11 u n gen wurden beschickt. 
Durch V)o rt r'a g e, F i  1 m v o r  f uhru n gen:, S c  h u 1 u n  g en und V e·ro.ff e n  t
l i  c h u n g  e n  in der Fachpresse beteiligte sich die Landesanstalt im Rahmen ihrer 
Aufgaben an der Aufklarung. Das B i l dma t e r i a l  der Landesanstalt wurde durch 
zahlreiche SchwarzweiBaufnahmen und etwa 500 Farbdiapositive erweitert. Den 
Pflanzenschutzamtern wurden davon 442 Diapositive durch Anfertigen von 
Duplikaten zur Verfugung gestellt. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit, Mitwirkung bei der Wirtschaflsberatung

Im Rahmen der speziellen Beratungstatigkeit und . der Betreuung der Pflanzen
schutzamter wurden im Berichtsjahre etwa 200 Pilz- und Bakterienisolierungen 
zur Identifizierung der Schaderreger durchgefuhrt. Die G a r t n e r  e i b e t  r e  u u n g 
wurde weiter verstarkt: 115 Betriebe wurden aufgesucht und speziell beraten. 
Durch 24 Vortrage wurden Jungg.artner, Gartner und Gartenmeister bei ihren 
Tagungen in Pflanzenschutzfragen beraten. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Beim S c h o r f w a rn die n s t  wurderi neben den Warnmeldungen uber den Rund
funk auf besonderen Wunsch der Praxis auch schriftliche Meldungen an die Inter
essentengruppen versandt._ - Uber Blattlauswarndienst im Rubenbau vgl. 
Abschn. III, 3 (S. 33). 

5. Allgemeine Uberwacbungsma6nahmen

Das Auftreten der S a n-J o se-S c h i l dla u s  wurde weiter uberwacht. Die Baum
schulquartiere wurden auf San-Jose-Schildlaus und zum erstenmal auch auf 
Vi r u s  b e  f a  11 begangen. 497 Baumschulen mit 446,26 ha Flacheninhalt wurden 
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kontrolliert. Sdl.wierigere Virusbefallsbilder wurden dem Institut fur Obstbau der 
Biologischen Bundesanstalt in Heidelberg iibergebei:i. Die Verseuchung mit den 
wichtigsten Virosen in Prozent der Quartiere ergab folgende Zahlen: 

Kernobst: Flachastigkeit ........... 0,3 0/o Apfelmosaik ............ 7,2 O/o 
Gummivirose ........... 0,3 0/o Ring- und Bandmuster ... 1,0 0/o 
Besenwuchs ............. 7,5°/o 

Steinobst: Besenwuchs ............ 0.4 °/o Ring- und Bandmuster ... 9,5 °/o 
Pfeffinger Krankheit .... 0,9 0/o 

Die Begehungen auf Virusbefall werden in den kommenden Jahren fortgesetzt 
werden und zwar sowohl an Baumschulen als audl. an Korbaumen. 

Im Rahmen d,er Uberwachung anerkannter, d. h. zur Fuhrung des Gutezeichens 
berechtigter G a r t e n b a u b e t r i e b e  wurden bei 21 Betriebsbesuchen 3 Jung
pflanzen-, 2 Acerca-, 3 Stauden- und 1 Saatzuchtbetrieb uberpriift. Uberprufungen 
auf Neuanerkennung wurden in 3 Betneben durchgefohrt. Einer der Betriebe 
konnte nidl.t zur Anerkenpung vorgeschlagen werden. 

Zur Kontrolle des Auftretens der Mi t t  e 1 m e  e r  f r  u c h t f l  i e g e wurden 
120 Koderglaser beschafft und an die Pflanzenschutzamter ausgegeben. Die dem 
Lande vom Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten zur 
Verfugung gestellten J a p a nka f e r-Koderfallen wurden an die Pflanzenschutz
amter zur Aufhangung in der Nahe von Flugplatzen ubergeben. 

Die laufende Kontrolle der an der Ostgrenze des Landes in den vorhergehenden 
Jahren bisamrattenfrei gemachten Gewiisser wurde auch 1956 fortgesetzt. Ins
gesamt waren die Bisamjager des Bundesbeauftragten fur die Bisamratten
bekampfung hier 261 Tage tatig. Dabei wurden nur 3 Bis a m  r a t  t e n  zur Strecke 
gebracht. Da auch keine Befallsmeldungen eingingen, kann das Gebiet als 
praktisch bisamrattenfrei bezeichnet werden. 

II. Wichtige Krankheiten und Schadlinge im Jahre 1956

Der allgemeine Bericht uber das Auftreten wichtiger Krankheiten und Schadlinge 
wird von den Pflanzenschutzamtern erstattet. Die Landesanstalt berichtet hier nur 
uber spezielle Erfahrungen bei Krankheiten und Schadlingen im Zierpflanzen- und 
Gemusebau. 

1. Zierpflanzen

a) P i l z l i c h e  u n d  b a k t e r i e lle S c h a d e r r e g e r

E c h t e r  Me h 1 t a u  trat vor allem bei Chrysanthemen, Treibrosen, Treibwicken, 
Hortensien, Begonien (Lorrainebegonien, Elatiorbegonien) und Zinerarien 
schiidigend auf. In einigen Betrieben verursachte die B e g  o n  i e n  b a k t e r  i o s e 
(Pseudomonas begoniae) groflere Ausfalle. Das starke Uberhandnehmen der 
V eir tic i 11 i um -W e  1 k e bei Chrysanthemen macht den Anbauern mehr und 
mehr Sorgen. Befallen waren vor allem die Sorten "William Turner", ,.Pulling", 
.,Balcombe Perfection" und ,.Elegance", dann- .. Roseverb" und .,Loveliness" mit 
ihren Sports. Auch die B 1 a t  t f l e c k e n  k ran k h e  it der Chrysanthemen war 
wieder weit verbreitet. 
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Fu s a r i um-Welke und z.rr. auch bakterielle Welke wurden wieder in zahl
reichen Nelkenbetrieben festgestellt. Uberprufungen im Berichtsjahre ergaben, 
daB die Bakteriose vor allem mit Stecklingen und Jungpflanzenmaterial aus dem 
Ausland in die Betriebe eingeschleppt wurde. Allgemein verbreitet waren 
N e l k e n s chw a r z e  und N e l k e n r o s t. 
Fur die Cyclamenbestande war vor allem der durch Botrytis cinerea hervor
gerufene G r a u s  eh i m m e l  von Bedeutung. Auch die seit einigen Jahren auf
tretende C y c 1 a m e n  w e  1 k e (Cylindrocarpon-Krankheit) wurde wieder ver
schiedentlich festgestellt. Einige Betriebe hatten schwere Verluste. 
G r a u s  chi m m  e 1 krank heiten traten auBer bei Cyclamen vor all em auch bei 
Primula obconica, Primula malacoides (W u r z  e l h  a l  s f a  u 1 e ), Pelargonien und 
Fuchsien (S t a m m  f a  u 1 e n ), dann bei Freesien, Myosotis, Paonien; Tulpen und 
Lilien auf. Bei Tulpen und Narzissen gab es durch Sclerotinia tuliparum 
( S k 1 e r  o t i e  n k r a n k  he i t )  mitunter gr6Bere Ausfalle. 
Bei den Dahlien zeigte sich, daB die B 1 a t t  f l e ck e n  k r a n k  he i t  (Entyloma
Krankheit) mehr und mehr zunimmt. Manche Betriebe litten erheblich unter der 
Fus a r i u m-Fa.ule der Gladiole. Das kranke Knollenmaterial stammte aus hol
landischen Einfuhren. Man wird mit weiterer Einschleppung rechnen mussen. Auch 
die B o t  r y  ti s-F au  I e (B. gladiolorum) brachte in manchen Lagerbestanden 
gr6Bte Ausfalle und nicht selten Totalverluste. 
Bei den Zinnien war die Alter na r i a- B l a t t f l e ck e nkr a n k he i t  wieder weit 
verbreitet. In zahlreichen Viola-tricolor-Bestanden verursachten Um f a  11 k r a n k 
h e  i t  e n  und W u r z e l b ra u n e  gr6Bte Verluste. 

Bei Helleborus trat die Coniothyrium-Sch w a r z f l eck e n k r a n khe i  t allgemein 
wieder sehr stark auf. Der Blumenertrag wurde oft empfindlich gemindert. 

Viele Sommerasterbestande hatten auch in diesem J ahre wieder haufig unter 
Welkekrankheiten (A s t ern w e  1 k e )  zu leiden. In man eh en Staudenbetrieben 
wird die W i r te l p i l z w el k e  bei Aster novi-belgii zu einem Problem. Dasselbe 
gilt fur die Ge r b e r  a- F a  u 1 e in manchen Schnittblumenbetrieben. 

b) T i e r i s che S cha d l i n g e

Chrysant hemen-Freilandbestande waren auch in diesem Jahre wieder se hr stark 
von B 1 a t  t a  1 c he n befallen. Anfallige Sorten brachen im Freiland oft vollstandig 
zusammen. Starke Schadigungen durch Blattalchen wurden in verschiedenen 
Staudenbetrieben auch bei Freilandprimeln, Anemone silvestris, Anemone 
japonica und Senecio plantag. exc. beobachtet. S t o ck a l che n waren bei Phlox 
decussata allgemein verbreitet. Von Gewachshauskulturen hatten vor al!em 
Saintpaulien, teilweise aber auch Gloxinien und Calceolarien oft stark unter 
Alchenbefall zu leiden. Nicht selten kam es zu Totalverlusten. 

Uberraschend stark war das Auftreten der B 1 a t  t w a n  z e n. Neben Chrysanthemen 
wurden auch Dahlien, Achillea und eine ganze Reihe anderer Blutenstauden (z. B. 
Rudbeckia, Althaea, Physostegia, Aster novi-belgii, Leucanthemum maximum) 
schwer geschadigt. Der in den letzten Jahren meist nur vereinzelt auftretende 
D i ckma u l ru.B l e r  trat im Berichtsjahre etwas mehr in Erscheinung. 

Schaden durch W e i ch ha u t m i  1 b e  n wurden vor allem bei Saintpaulia, 
Aphelandra und zahlreichen Grunpflanzen (Hedera, Cissus, Aralia, Schefilera) 
festgestellt. Gewachshaus s chi 1 d l,a u s e  waren allgemein verbreitet, ebenso 
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R o t e  S p i nne (an Edelnelken) und B l a t t l a u s e. Der G l a d i ole n b l a s e n f u13 
hat heute zwar immer noch allgemeine Verbreitung, da jedoch bei den meisten 
Anbauern Bekampfungsmaflnahmen zur Regel geworden sind, werden Schaden 
weniger beobachtet als noch vor Jahren. 

c) V i r u s-K r a n k h e i t e n

Die Pelargonienvirose (Kr a u s e  1 k r a n k  h e  i t )  war wieder allgemein verbreitet. 
Vor allem in Kleinbetrieben waren die Ausfalle oft recht betrachtlich. Gegeniiber 
den vergangenen Jahren konnte eine weitere Zunahme der Gladiolenvirosen, vor 
allem der W e i  13 s t r e  i f  i g k e i t, beobachtet werden. 

Die M o s a i k k r a n k h e i t  der Dahlie war wieder von allgemeiner Bedeutung. 
Z. T. waren die Bestande stark verseucht. In Topfpflanzenkulturen waren V i r u s
k r a n k h e i  t e n  auffallig bei Epiphyllum, Primula obconica, vereinzelt auch bei 
Hortensien. Chrysanthemen-Virosen sind weiter im Zunehmen begriffen. Nelken
virosen sind zwar in verschiedenen Betrieben festgestellt warden; man kann 
jedoch in diesen Fallen noch nicht von eigentlichen Schaden sprechen. 

d) N i ch t p a r a s i t a r e  S ch a d e n

Allgemein sehr zahlreich und bei den verschiedensten Kulturen beobachtet. 
K o r k w u ch e r u n g e n  oder Vergilben bzw. Braunschwarzwerden der Blatter 
waren vor allem bei Ficus sehr haufig. In vielen Betrieben zeigten sich Kork
wucherungen auch bei Klivien und Efeupelargonien. Verbrennungen durch zu 
hohe Di.ingerkonzentrationen wurden vor allem bei Hortensien festgestellt. 
C h l o r o s e  war allgemein haufig bei Primula obconica, Calceolaria und 
Hortensien. Nichtparasitare Lich t f l e ck e n  waren vor all em bei Saintpaulien 
auffallig. 

Infolge tiefer Wintertemperaturen konnten Gewachshauspflanzen temperatur
ma.J3ig nicht immer so gehalten werden, wie es den normalen Kulturanforderungen 
entsprochen hatte. Die Folgen waren vor allem bei Warmhauspflanzen aus
gedehnte K a l t e s ch a d  en. 

2. Gemiise

Die niederschlagsreiche Sommerwitterung f6rderte das Auftreten und die Ver
breitung der Pilzkrankheiten stark. Vor allem hatten Tomaten, Sellerie und 
Gurken unter Krankheitsbefall zu leiden, aber auch bei Zwiebel, Bohnen und 
Salat traten erhebliche Seba.den auf. 

In den Tomatenbestanden zeigten sich schon Mitte Juni die ersten Blattschaden 
durch Alternaria solani (D i.ir r f l e ck e n k r a n k h e i t). Die Krankheit nahm dann 
in der Folge schnell zu. Nicht selten konnte schon nach Mitte August, wobei freilich 
auch P h y  t o p  h t h o  r a i n  1 es t a ns ihren Teil dazu beitrug, ein vollstandiges 
Absterben der Bestande beobachtet werden. Im nordwi.irttembergischen Raum blieb 
Phytophthora in ihrer Bedeutung als Blattkrankheit auch im Berichtsjahre wieder 
hinter der Di.irrfleckenkrankheit zuruck. Im Gegensatz hierzu wurden in der Rhein
ebene die Blattschaden durch Phytophthora hervorgerufen. Fruchtfaulen, vor allem 
die Ph y t o p  h t h o  r a-F ru eh t f  au l e  (B r a  u n f a  u l e), verursachten allgemein 
groBe Ausfalle. Bei Tomaten unter Glas fi.ihrte die B r a u n f l e ck i g k eit (S a m t-
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f l e ck e n k r  a n k h e i  t) hiiufig zu einem friihen Absterben der Bestiinde. Betracht
lich waren auch wieder die Ausfiille durch S ten g e l f  ii u 1 e. Ortlich trat eine bis 
jetzt in ihrer Ursache noch nicht gekliirte We l k e  auf, die gr6Bte Verluste in den 
Tomatenbestanden verursachte. 

Die Ausfiille durch Fus a r i um - We 1 k e bei den Hausgurken sind immer noth 
von wirtschaftlicher Bedeutung. Die Gu rk  e n k r  ii t z  e fiihrte hiiufig zu auffiilliger 
Qualitiitsminderung, und zu merklichen Ernteverlusten. Der E c h t e Me h 1 t a u  trat 
friihzeitig und oft auch stark auf. Bei Freilandgurkenbestiinden, die ohnedies unter 
der naBkalten Sommerwitterung zu leiden hatten, gab es durch B 1 a t  t
b a k t e r  i o s e erhebliche Schiiden. 

Im Kohlanbau verursachte der K o h  1 w e  i B 1 i n  g weitaus die gr6Bten Schiiden. 
KahlfraB wurde vor allem in privaten Kleingiirten beobachtet. Im geschlossenen 
biiuerlichen Kohlanbau auf den Fildern blieben stiirkere Schiiden auf einzelne 
Acker der Randgebiete beschrankt. 

Die K o h  1 f l  i e g e trat wieder stark auf. Ausfiille gab es vor allem bei Frilhblumen
kohl und bei Frilhkopfkohl. Die Schaden wiiren sicher noch auffiilliger geworden, 
wenn Mai und Juni trocken gewesen waren. Im Anbaugebiet der Filder blieben 
die Kohlbestande auch im Berichtsjahre ohne Schaden. Fruhkohl wurde ausnahms
los behandelt. Spiitkohlbestiinde waren infolge der nassen S0mmerw1tterung 
kaum gefiihrdet. Im Kohlanbaugebiet der Filder wurde die Sch w a r z  r in g 
f l e ck i g k e i t  (Virose) nur vereinzelt festgestellt. 

Obwohl Schaden durch die M o h r e n f lie g e  auch im Berichtsjahre wieder sehr 
auffiillig waren, erreichten sie nicht die AusmaBe des VorJahres. In ungunstigen, 
feuchten Anbaulagen fiihrte die Alte r n aria -B 1 a t  t f l  e ck e n k  r a n  k h  e i t  der 
Mohren hiiufig zu einem friihen Absterben des Mohrenlaubes. 

Die Ausfiille durch S a  1 a t  m o s  a i k waren groB. S a  1 a t f  a u  1 e n  - hier neben der 
Sclerotinia- vor allem die Botrytis-Faule - brachten groBe Verluste. Infolge der 
feuchten Witterung trat auch der F a l s ch e  Me h l t a u  ilberraschend stark auf. 
Betroffen wurden nicht nur Haus- und Kastenkulturen, sondern auch Freiland
bestiinde. Selbst bei Sommersalat war der Befall oft so stark, daB die K6pfe nicht 
mehr marktfiihig waren. Dort, wo in den bekannten Befallsgebieten Bekiimpfungs
maBnahmen gegen die K o h l f l i e g e  beim Rettich unterblieben, war die Ver
madung auch in diesem Jahre wieder stark. Doch ist heute der weitaus groBte Teil 
der Anbauer mit gutem Erfolge zu einer Behandlung der Rettichbestande mit 
Phosphorsiiureestern iibergegangen. 

Die nasse Sommerwitterung kam auch dem Auftreten und der Verbreitung des 
Fa 1 s c h e n  Mehl t a u  s der Zwiebel zustatten. Oft kam es zu einem fruhzeitigen 
Absterben der Bestande. Die Z w i e b e l f lie g e  trat gegenuber dem Vorjahre 
etwas mehr in Erscheinung. Mitunter wurden stiirkere Schiiden beobachtet. 

Die B l a t t f l eck e n k r a n k h e i t  an Sellerie trat auch im Berichtsjahre wieder 
sehr stark auf. Fruhzeitiger Blattverlust fiihrte hiiufig zu betriichtlichen Ertrags
einbuBen. Uberraschend war auch das verhiiltnismiiBig starke Auftreten des 
S e l l e r i e s ch o r f e s. Die B r e n n f l e ck e n k r a n k h e i t  trat vor allem bei Busch
bohnen auf. Stangenbohnen waren hiiufig vom B o h n e n  r o s t befallen. Vir ose 
Schadbilder waren allgemein hiiufig. 
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Ill. Lenkung und Durdtfiihrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 
1. San-Jose-Schildlaus

a) Ch e m i s c h e  B e k a m p f u n g

Bezuschuflt wurden zur Winterspritzung 1955/56 173 070 kg Gelb61, 19 560 kg 
Karboi:il, 10 150 kg Gebutoxi:il und 7860 kg Minerali:il, ausreichend fur etwa 
7,8 Millionen 1 Spritzbriihe. 

In 17 Begasungshallen wurden 193 137 Obstgehi:ilze und 4595 Ziergeh6lze mit 
Blausaure entseucht. 

Das Verbreitungsgebiet der San-Jose-Schildlaus hat sich nicht vergr6J3ert. Herd
streidmngen wurden 1956 nicht vorgenommen, so dafl der Stand der Ausbreitung 
von 1955 noch giiltig ist. Wahrend aber 1955 noch 61 Baumschulen in Nordbaden 
verseucht waren, sind es jetzt nur noch 40. In Nordwurttemberg ging der Befall 
von 2 Baumschulen auf O Baumschulen zuriick.. 

b) B i o l ogi s c h e  B e k a m p f u n g

Die Freilandarbeit mit Pro s pa 1 t e 11 a p e r  n i c i o s i Tow. wurde in besonderem 
Mafle durch die ungiinstige Witterung beeintrii.chtigt. Geringe Temperaturen und 
starke Regenfalle erschwerten sowohl das Aussetzen des Parasiten als auch eine 
genaue Kontrolle der erzielten Erfolge (Abwaschen vernichteter Schildlause vom 
Baum usw.). Dennoch konnen zwei wichtige Ergebnisse hervorgehoben werden. 
P. perniciosi hat auch den auflerordentlich strengen Winter 1955/56 (bis -29° C)
an klimatisch unterschiedlichen Stellen des Heidelberger Befallsgebietes iiber
dauert. Es ist somit zu erwarten, daJ3 auch in Zukunft die Uberwinterung des neu
eingefuhrten Parasiten keine Schwierigkeiten bereiten wird. Weiterhin ist hervor
zuheben, daJ3 bei zahlreichen Markierungsversuchen die Generationsdauer des
Parasiten stets weitaus kiirzer war als die der San-Jose-Schildlaus. Dies entspricht
den Beobachtungen im Insektarium und bietet der Schlupfwespe einen groflen
Vorteil gegeniiber der Schildlaus.

Im Sommer 1956 wurden 700 OOO Parasiten im Heidelberger Befallsgebiet aus
gesetzt. 

Im Herbst 1956 sandte Dr. J. F r a n z  (Institut fur Biologische Schii.dlingsbekampfung 
der Biologischen Bundesanstalt in Darmstadt) mit P. perniciosi parasitiertes 
Material der San-Jose·-Schildlaus aus Kanada (Ontariosee). Parallelversuche mit 
diesen Schlupfwespen haben bisher keine Unterschiede gegeniiber den Parasiten 
der hiesigen Zucht ergeben. 

2. Maikafer

Die Arbeit der Landesanstalt wurde im Berichtsjahre maflgebend von der Mai
kaferbekii.mpfung in dem gr6J3ten zusammenhii.ngenden Fluggebiet von Baden
Wiirttemberg, dem Unterlandflug einschl. der Schwii.bischen Alb, und den Fliigen 
in den sudbadischen Kreisen Freiburg, Miillheim, Li:irrach und Sackingen bestimmt. 
Aufgabe der Landesanstalt war es, die erforderlichen Bekampfungsmittel iiber-
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gebietlich zu beschaffen und sie mit den Bodengeraten auf die vier Pflanzenschutz
amter zu verteilen. Den 612 an der Bekampfung beteiligten Gemeinden standen 
insgesamt 345 Bodengerate fiir die Aktion zur Verfiigung. 

Bei den Bodengeraten handelte es sich um folgende Typen: 

Geratetypen 

Super IV 
Super Tornado 
Super Molekulator 
Tornado neu 
Molekulator B 
Spriihgerat 
Atomisator 
Tornado alt 
Sulfia IV 
Handtragbarer 
Motorverstauber 

Firma 

Schulze-Eckel 
Platz 
Platz 
Platz 
Platz 
Platz-Borchers 
Holder 
Platz 
Holder 
Schulze-Eckel 

Insgesamt: 

Anzahl der Gerate 

74 

22 

8 

73 

4 

19 

12 

10 

10 

113 

345 Bodengerate 

Am 26. April 1956 begannen die Vorfliige. Bis zum Beginn des Hauptfluges am 
3. Mai 1956 waren im allgemeinen 2 Vorfliige zu beobachten. Die Dauer des Haupt
fluges betrug 3 -5 Tage. Schon am 2. Hauptflugtage war das Verhaltnis von
Mannchen zu Weibchen 50: 50. D.ie ersten Abfliige der Vorfliige zur Eiablage
fanden am 7. Mai 1956 und die der Hauptfliige am 12. Mai 1956 statt.

Die Waldrandbehandlung mit den Bodengeraten setzte mit dem Hauptfluge ein. 
Zurn Schutze der Bienen und zur besseren Ausnutzung der Ventilatorleistung 
arbeiteten die Bodengerate nur auBerhalb des Bienenfluges in den spa.ten Abend
und friihen Morgenstunden. Je km Waldrand wurden 75-125 kg Staub bzw. 
3-4 kg Emulsion benotigt. Zur Behandlung von 7400 km Waldrand wurden
539 545 kg eines technischen Hexa-Staubes mit einem Gammawirkstoffgehalt von
1,2 0/o und 9000 kg einer 12 0/oigen lechnischen Hexa-Emulsion verwendet.

Im Raume Stuttgart, Heilbronn und Tiibingen wurde ein Hubschrauber vom Typ 
Bell 47 G zur Behandlung von Waldfla.chen eingesetzt, die fiir Bodengerate 
unzuga.nglich waren. Je ha brachte der Hubschrauber mit seinem Spritzaggregat im 
Durchschnitt 4 kg einer 12 0/oigen HCH-Emulsion in 301 Wasser aus. Das Aggregat 
war mit 60 Dusen ausgeriistet, von denen 40 senkrecht und 20 waagerecht standen. 
Durch die Diisenverteilung gab es einen sehr schonen dichten Spriihschleier. Da 
der Emulgator der technischen HCH-Emulsion in wenigen Tagen alle im Spritz
aggregat vorhandenen Dichtungen angriff, zum Aufquellen brachte und spater 
zersetzte, kam es zu Storungen schwerwiegender Art, da entsprechendes Ersatz
material fiir das amerikanische Gerat in Deutschland nicht zu haben war. Es ist 
daher ratsam, lange vor einer Schadlingsbeka.mpfung mit einem Hubschrauber 
das zum Einsatz kommende Pflanzenschutzmittel der Hubschrauberfirma zur Ver
fiigung zu stellen, damit die Einwirkung auf Spritzaggregat usw. gepriift werden 
kann. Weiter zeigte sich wahrend der Aktion, daB fi.ir eine ausreichende Flug
sicherheit die einen Wald iiberziehenden Hochspannungsleitungen deutlich 
markiert werden miissen. Von den Piloten muB, wie auch in anderen Landern, 
verlangt werden, daB sie mit der Biologie des Schadlings und deren Bekampfung 
aus der Luft vertraut sind. 
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Mit dem Hubschrauber wurden 1782 ha Wald behandelt. Da der Hubschrauber 
zeitweise wahrend der Flugzeit der Bienen zu arbeiten hatte, wurde alles getan, 
um in Zusammenarbeit mit den Imkern Bienenschaden zu vermeiden. In die 
Pilotenkarte waren samtliche Bienenstande eingezeichnet. Die Stande wurden 
besonders markiert. Bienenschaden sind im gesamten vom Hubschrauber 
beflogenen Gebiet nicht entstanden. Der Bienenschutz erforderte jedoch' einen 
hohen Arbeitsaufwand und erhebliche Kosten. Er wird in Zukunft bei Verwendung 
bienenunschadlicher Mittel entfallen konnen. 

Neben dem HCH wurde erstmals durch Bodengerate und Hubschrauber das 
bienenunschadliche Praparat Hoe 2671 der Farbwerke Hoechst mit dem Wirkstoff 
Thiodan als Staubemittel und Emulsion verwendet. Der Hubschrauber arbeitete 
mit einer 1,2 0/oigen Konzentration, die in 30 1/ha ausgebracht wurde. Etwa 50 ha 
konnten behandelt werden. Zurn Vergleich wurde ein Teil des Waldes mit einer 
12 °/oigen HCH-Emulsion bespri.iht. 3,5 kg des Mittels wurden in 30 1/ha aus
gebracht. Die Maikaferbefallsstarke im Versuchsraum war stark und lag weit i.iber 
dem Landesdurchschnitt. 

Einen Tag nach der Versuchsanlage fand die 1. Kontrolle statt, die keinen 
Wirkungsunterschied zwischen den beiden Praparaten zeigte. Auch bei der 
nachsten Kontrolle anderte sich das Bild nicht. Am 23. November des Flugjahres 
fanden im Gri.inland des Versuchsgelandes zur weiteren Mittelbeurteilung Enger
lingskontrollgrabungen statt, die die Bonitierungeh nach der Maikaferbekampfung 
voll bestatigten. 

Die Grabungen brachten folgendes Ergebnis: 

Mittel 

Thiodan 
HCH 

Anzahl der Grabungen (/) E 1/II-Besatz 1/4 qm

37 1,2 
25 1,1 

Zur Pri.ifung verschiedener Mittel gegen den Feldmaikafer wurden auf 
20 Parzellen Staube- und Spri.ihversuche angelegt. Die Versuche wurden 3 Wochen 
lang beobachtet. Hierbei erwies sich das bienenunschadliche Mittel Thiodan als 
wirksam gegen den Maikafer. 

3. Vergilbungskrankheit der Riibe

Im Zeichen der Einrichtung und des Ausbaues eines Blattlausbeobachtungs- und
-warndienstes im Ri.ibenbau wurden im einzelnen folgende Arbeiten ausgefi.ihrt:
Die Biologie der Virusiibertrager, der Griinen Pfirsichblattlaus und der Schwarzen
Bohnenblattlaus (Myzodes persicae undDoraJis fabae), wurde im siidwestdeutschen
Gebiet untersudlt und dabei die fi.ir die Blattlausentwicklung und den Riibenbau
besonders wichtigen Daten wie Schlupf der Lause, Abflug vom Winterwirt, Riiben
besiedlung, Verbreitungsflug u. a. festgestellt. Diese Daten wurden den Pflanzen
sclmtzamtern und einigen Instituten der Biologischen Bundesanstalt laufend mit
geteilt. Die fi.ir die Praxis widltigsten Daten wie Blattlausbefall an Ruben und
giinstigster Spritztermin wurden auBerdem in Presse und Rundfunk ds Warn
meldung bekanntgemacht. GroBspritzungen waren nicht notwendig, da die Ver
gilbungskrankheit nur vereinzelt starker hervortrat.
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Folgende Zahlungen und Versuche im Rahmen des BI a t  t I a u  s w a r n  d i e  n s, t·e s sind 
erwahnenswert: 

42 Mietenuntersudmngen auf uberwinternde La.use an 19 verschiedenen Orten Baden
Wurttembergs. 

75 Winterwirtauszahlungen auf Blattlauseier an Pfirsich, Schneeball und Pfaffenhutchen 
mit 6500 Knospen an 46 Orten Baden-Wurttembergs. 

70 Blattlauszahlungen an den Winterwirten von Doralis fabae und Myzodes persicae
an 13 verschiedenen Orten. 

71 Blattlauszahlungen an etwa 1500 Ruben an 19 Orten. 
24 Blattlauszahlungen an etwa 500 Ruben und 2 Metasystoxspritzungen in einem Aus

saatzeiten- und Spritzversuch. 
365 Bonitierungen in 23 Kreisen Baden-Wurttembergs zur Feststellung des durchschnitt-

lichen Vergilbungsbefalls an Futter- und Zuckerruben. 

In den an 3 Orten aufgestellten und alle 2 Tage entleerten Gelbschalen konnten 
an insgesamt 345 Tagen 7713 Blattlause gefangen werden (Bruchsal: 76 Tage 
2611 La.use; Michelfeld, Kr. Sinsheim: 74 Tage 1149 La.use; Stuttgart: 195 Tage 
3953 La.use). 

Zur Feststellung des Ertragsunterschiedes zwischen vergilbten und gesunden 
Ruben wurden je 500 gesunde und vergilbte Zuckerriiben auf 10 starker vergilbten 
Feldern in Schmiden, Kr. Waiblingen, geerntet, das Gewicht an Ruben- und Blatt
masse festgestellt und der Zuckergehalt in der Zuckerfabrik Stuttgart bestimmt. 

Im Herbst liefen Untersuchungen zur Aufklarung der herbstlichen Blattlaus
biologie an Ruben und Winterwirten. 

4. Amerikanische Erdbeerblattlaus

Beobachtungen uber das Vorkommen und die Verbreitung der Am e r  i k a n  i s  c h e n  
Er d b e e  r b l  a t  t l  a u  s (Pentatrichopus fragaefolii) in Erdbeerpflanzungen Nord
wurttembergs wurden alle 14 Tage durchgefiihrt. Die wichtigsten Ergebnisse sind 
dem Institut fiir Obstbau der Biologischen Bundesanstalt in Heidelberg mitgeteilt 
warden. 

34 



IV. Versudlstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriiiung

Vorpriifung 

Mittel 
Versuchsart Versuche Mittel 

Anzahl der 
gegen bzw. fiir Konzen- Vergleichs- Konzen-

trationen mittel trationen 

Weizensteinbrand Freiland 1 8 13 5 11 
Streifenkrankheit 

(Wintergerste) Freiland 1 8 13 4 9 
Streifenkrankheit 

(Sommergerste) Freiland 1 9 14 4 9 
Haferflugbrand Freiland 1 9 14 5 11 
Fusarium Gewachshaus 1 8 13 4 
Zwergbrand Freiland 5 2 3 2 2 
Cercospora beticola -Frei!and 2 
Falscher Mehltau 

1 1 1 1 

an Hopfen Freiland 2 1 2 2 
B eiBe n d e  In s e k t e n  
Allgemein Laboratorium 3 1 4 3 3 

Freiland 1 1 4 3 3 
Mohrenfliege Frei!and 3 1 1 2 2 

S a u g e n d eln s e k t e n  
1 Allgemein Freiland 5 1 1 1 

Rote Spinne Freiland 4 4 4 2 2 

Bodeninsekten 
(Drahtwurm) Freiland 3 2 2 2 2 

Keim- und Triebkraft Laboratorium 4 11 14 6 11 

Insgesamt: 37 67 102 46 78 

Hauptpriifung 

Mittel Anzahl der 
gegen bzw. fiir Versuchsart Versuche Mittel Konzen- V ergleichs- Konzen-

trationen mittel trationen 

Weizensteinbrand Freiland 1 19 38 4 8 
Streifenkrankheit 

(Wintergerste) Frei!and 1 16 32 3 6 
Streifenkrankheit 

(Sommergerste) Freiland 1 17 34 4 8 
Haferflugbrand Freiland 1 19 38 4 8 
Fusarium Gewachsbaus I 16 32 3 6 
Zwergbrand Freiland 7 8 11 2 2 
Phytophthora iniestans Freiland 1 2 3 3 4 
Cercospora beticola Frei!and 2 7 12 3 3 
Falscher Mehltau 

an Hopfen Freiland 2 18 20 2 2 

Un k r au t e r  
im Getreide Freiland 2 2 2 1 1 
inMohren Frei!and 2 3 3 1 1 
in Zwiebeln Freiland 3 5 5 3 3 

Ubertrag: 24 132 230 33 52 
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Mittel 
V ersuchsart Versuche 

Anzahl der 
gegen bzw. fiir Mittel Konzen- Vergleichs- Konzen-

trationen mittel trationen 

Ubertrag: 24 132 230 33 52 
B e i B e n d e  In s e k t e n  
Allqemein Laboratorium 4 9 9 9 9 

Freiland 5 9 9 9 9 
Obstmade Freiland 7 4 4 2 2 
Kirschfruchtfliege Freiland 4 1 1 1 1 
Sagewespe Freiland 1 8 8 2 2 
Kohlfliege Freiland 3 5 5 4 4 
Mohrenfliege Freiland 4 7 7 2 2 

Ameisen Freiland 2 1 1 0 0 

Kornkafer Lager 4 4 4 3 3 

Bodeninsekten Freiland 4 18 18 8 8 

S a u g e n d e  In s e k t e n  
8 Allgemein Freiland 14 15 15 8 

Rote Spinne Freiland 4 9 9 4 4 
Saugende Insekten 

einschl. Rote Spinne 
2 an Hopfen Freiland 1 11 11 2 

Schmier la use Gewachshaus 2 2 2 1 1 

W i n t e r s p r i t z u n g  
Allgemein Freiland 1 12 13 3 3 

Laboratorium 
u. Freiland 1 12 13 3 3 

Kirschbliitenmotte Freiland 1 11 12 2 2 

Gespinstmotte Freiland 1 4 4 1 1 

San-Jose-Schildlaus Freiland 3 14 15 3 3 

Laboratorium 
u. Freiland 2 14 15 3 3 

Sommerspritzung 
San-J ose-Schildlaus Freiland 3 I 1 1 1 

Fusicladium Freiland 1 17 17 8 9 

Mehltau Freiland 4 8 12 2 6 

Gewachshaus 2 4 4 2 2 

Sonstige Fungizide Freiland 5 13 19 1 2 

Gewachshaus 2 6 9 0 0 

Totspritzmittel Freiland 2 5 10 0 0 
Kartoffelkeimhemmung Keller 5 2 3 2 2 

Wiihlmause Freiland 2 1 1 1 1 

Keim- und Triebkraft Laboratorium 4 11 11 3 3 

WildverbiB Freiland 4 1 1 
-� 

Insgesamt: 126 371 493 123 148 

Sonderversuche 

Mittel Anzahl der 

gegen bzw. liir V ersuchsart Versuche Mittel Konzen· Vergleichs- Konzen-
trationen mittel trationen 

Phytophthora iniestans Freiland 1 4 6 3 4 
Cercospora beticola Freiland 1 1 2 2 2 

BeiBende Insekten Laboratorium 2 7 8 0 0 

Maikafer Freiland 1 9 19 0 0 

Apfelbiozonose Freiland 1 30 30 0 0 

Blattlause an Ruben Freiland 1 1 .1 0 0 

Ubertrag: 7 52 66 5 6 
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Mittel 
gegen bzw. fi.ir Versuchsart Versuche 

Anzahl der 
Mittel Konzen- Vergleichs- Konzen-

trationen mittel trationen 
- ---·--

. 

------·--·-- ---- ---- -- - - --------

Winterspriihversuche 
gegen allgemeine 
Schadlinge 

Kirschblutenmotte 
(Spriihversuch) 

Fusicladium 

(Spriihversuch) 
Saulchenrost der 

Schwarzen Johannis
beere {Spriihversuch) 

Amerikanischer Stachel-
beermehltau 
(Spritzversuch) 

Apfelbliitenstecher 
(Spritzversuch) 

Dickmaulriifller 
(Larven) 

Grauschimmelfaule 
bei Tomaten 

Falscher Mehltau 
an Zwiebeln 

Kohlfliege bei Rettich 
Umfallkrankheit 

bei Kohlsamlingen 
Versuch zur Feststellung 

des phytotoxischen 
Einflusses konz. 
Dieldrinpraparate auf 
Zwiebelsamen (Saat
gutbekrustung) 

Unkrauter in Mi:ihrnn 
Unkrauter in Petersilie 
Unkrauter in Schnittlauch

Wurzelgallenachen 
Grauschimmel 

bei Pfingstrosen 
Grauschimmel 

bei Tulpen 
Rosenmehltau 
Unkrauter in: 

Narzissen 
Zwiebelins 
Gladiolen 

Versuch zur Feststellung 
der phytotoxischen 
Wirkung bei Ficus 

elastica 

2. Eigene Versuche

Ubertrag: 

Freiland 
Freiland 

Freiland 

Freiland 

Freiland 

Freiland 

Freiland 

Gewadishaus 

Freiland 
Freiland 

Freiland 

Freiland 
Freiland 
Freiland 
Freiland 
Freiland 

Freiland 

Freiland 
Freiland 

Freiland 
Freiland 
Freiland 

Gewachshaus 

Insgesamt: 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

2 

1 
2 

52 

1 
I 

3 

3 

2 

4 

10 

5 

3 
3 

2 

1 

2 
I 
3 
2 

13 

5 

3 

5 

2 
6 

66 

4 
3 

9 

6 

3 

4 

10 

5 

6 

3 

4 

1 
2 
1 
3 
2 

13 

5 

9 

5 

2 

6 

1 2 3 

5 

1 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

6 

1 
1 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

-
----------------

34 134 175 12 13 

Zur Prilfung des Einflusses von Pflanzenschutzmitteln auf die Gesamtfauna der 
Apfelbaume wurde ein Spritzversuch mit 30 verschiedeil.en Mittelgruppen 
angelegt. Im Laufe der Vegetationsperiode wurden an 8 Terminen je 70 Stich-
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proben der Apfelbaumfauna entnommen. Von dem angefallenen Material konnte 
bis Jahresende erst etwa ein Drittel sortiert und ausgezahlt werden. 
Die Teste auf V i r u s b e f a l l  b e i  E r d b e e r e n  wurden fortgesetzt. Im S t e c k
l i n g s t e s t  f ii r  N e lke n u n d  C h r y s a n t h e m e n  auf Fusarium, Bakterien und 
Verticillium wurden fiir Gartenbaubetriebe 2500 Pflanzen gepriift. 
Zur Priifung der Wirtschaftlichkeit von Behandlungen in Althochstammanlagen 
wurden mehrere S p r ii h v e r  s u c h e g e g e n  S c h o r  f durchgefiihrt. Die Versuche 
dienten zur weiteren Klarung der beim Spriihen zu verwendenden Mittel und 
Konzentrationen. Verwendet wurde hierzu der Holder-Atomisator; Betriebsdruck 
30 atu, Diise 1,4 mm, Ausstoflmenge 4,21/min. Zur Vorbliitebehandlung wurden 
vergleichend gespriiht: Cupravit in 5-, 8- und lOfacher Spritzkonzentration und 
Netzschwefel mit Kupferzusatz in 8-, 10- und 12facher Spritzkonzentration. 
1. Behandlung bei Knospenaufbruch; 2. Behandlung kurz vor der Blu.te. Phyto
toxische Schaden traten in keiner Parzelle auf. Hinsichtlich der fungiziden Wirkung
wurden keine wesentlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitteln und
Konzentrationen festgestellt; sie war in allen Fallen gut.
Zu den Nachbliitebehandlungen wurde Netzschwefel und F 40 (Ferbam) Je in 8-,
10- und 12facher Konzentration verwendet. Phytotoxische Schaden traten auch hier
nicht in Erscheinung. Das Ferbampraparat zeigte sich in der fungiziden Wirkung
dem Netzschwefel iiberlegen. Bei Verringerung-des Briiheaufwandes je Baum um
25 0/o trat erheblicher Schorfbefall auf. Zur Vermeidung grober Fehler ist es des
halb notwendig, bei der Einarbeitung der Bedienungsmannschaft am Spriihgerat
den je Baum oder Anlage errechneten Briiheverbrauch anfangs otters zu
kontrollieren.
Rii c k e n t r a g b a r e  S p r ii h g e r a t e  wurden versuchsweise im Obst- und
Beerenobstanbau eingesetzt: Es zeigte sich dabei, daB im Obstbau ein einwand
freies Arbeiten mit diesen Geraten nur in Niederstammanlagen bis zu 3 m Kronen
hohe moglich ist. Einen Fortschritt bedeuten die ruckentragbaren Spriihgerate im
Beerenobstanbau. Versuche zur Bekampfung des Saulchenrostes an Schwarzen
Johannisbeeren mit 5- und 8fachen Spritzkonzentrationen von Phytox 80 und
Dithane verliefen erfolgreich.
Die K r a g e  n f a  u 1 e der Apfel wurde in einer Cox-Orange-Anlage (Hecken
pflanzung, oftener Boden, Alter 12-15 Jahre) gefunden. Die Infektionsstellen
wurden im Friihjahr kraftig ausgeschnitten, mit 2 0/oiger Kupferkalkbriihe (Kupfer
oxychlorid 45-50 0/o) ausgepinselt und anschlieflend mit einem Krebsbekampfungs
mittel verstrichen. Bei den Schorfspritzungen wurden die Stamme regelmaflig mit
Spritzbriihe gewaschen. Die kleineren Wunden heilten bi.s zum Herbst gut aus.
Neuinfektionen wurden bis dahin nicht beobachtet. Stark befallene Baume waren
nicht mehr zu retten.

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)
(Erganzung zum Bericht der Aullenstelle Freiburg i. Br.)

Pflanzenbeschau an der Einlaflstelle Friedrichshafen: 
Friichte Kartoffeln 

Sendungen 2240 146 
Blumen 

372 
Summe 
2758 

Zuriickgewiesen wurden 11 Sendungen Friichte. Abgefertigt nach Westberlin 
wurden 131 Sendungen Schnittblumen, nach der sowjetischen Besatzungszone 
19 Sendungen Friichte. 
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monate. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 237-240. 

Krankheiten und Schadlinge - eine stete Gefahr. Gartenwelt 56. 1956, 68-69. 

-, Spritzplan fiir Apfel, Birnen, Stem- und Beerenobst. Jahrbuch Haus und Garten 
1956, 92-95. 

Auflerdem wurden von den Sachbearbeitern der Landesanstalt zahlreiche Aufsatze in den 
landwirtschaftlichen Wochenblattern veroffentlicht. 
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Land Baden-W-Urttemberg 
Regierungsprasidium Nordwurttemberg 

Pflanzensdmtzamt Stuttgart 

Leiter: Reg.-Landw.-Rat Dr. Karl Wa r m b r u n n. 

Dienststelle: (14a) Stuttgart-W, Reinsburgstrafle 32-34. 

Postanschrift: Regierungsprasidium Nordwiirttemberg, Abt. III B 8,

Stuttgart 1, Postschlieflfach 299. 

I. Allgemeiner Beridit

1. Organisation und Personalverhaltnisse

In der Organisation des Pflanzenschutzamtes Stuttgart sind im Jahre 1956 keine
Anderungen eingetreten. Bezirks- oder Auflenstellen sind nicht vorhanden.
Das P e r s o n  a 1 des Pflanzenschutzamtes Stuttgart setzt sich wie folgt zusammen:
1 Leiter, 2 Sachbearbeiter, 2 Pflanzenschutztechniker, 1 pflanzenschutztechnische
Assis!entin, 2 Biirokrafte.
1 Pflanzensdmtztedmiker und die pflanzenschutztedmische Assistentin werden
aus Bundesmitteln bezahlt.

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk

Die 6ffentlic:he Aufklarung geschah in erster Linie mit Hilfe der P r e s s  e. Im 
,,Wiirttembergisc:hen Wochenblatt fiir Landwirtschaft" wurden in jeder Woche 
unter der Rubrik ,,Mitteilung des Pflanzenschutzdienstes Stuttgart" aktuelle 
Pflanzenschutzfragen in kurzer und allgemeinverstandlicher Form behandelt. 
Ebenso wurde in der Zeitschrift ,, Der Obstbau", Organ des Wiirtt. Landesobstbau
verbandes e.V. Stuttgart, jecl.en Monat ein Hinweis auf die jeweils anfallenden 
Pflanzenschutzarbeiten gebracht. Dariiber hinaus wurden auch in anderen Zeit: 
schriften Arbeiten iiber pflanzenschutzliche Themen veroffentlicht. Uber den 
R u n d f u n k  wurden im Rahmen des Landfunks Hinweise auf besonders aktuelle 
Pflanzenschutzfragen gesendet. 
Die Mitarbeiter des Pflanzenschutzamtes hielten ferner wiederholt V o  r t  rag e vor 
den verschiedensten Interessentengruppen. In erster Linie wurden Obstbau-
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vereine, Angehi:irige von Genossenschaften, Berichterstatter des Statistischen 
Landesamtes, ehemalige Landwirtschaftsschi.iler, Hopfenpflanzer, Imker, Jung
gi.irtner, Mitglieder von Erwerbsobstbauringen u. a. angesprochen. Mit Obstbauern 
und Junggi.irtnern wurden B e g  e h  u n g e n  im Geli.inde durchgefiihrt, wobei die 
Krankheiten und Schi.idlinge auch an Ort und Stelle gezeigt werden konnten. 
Die A u s  b i l  d u n g  d e r  P f l a n z  e n  s c h u t z  f a ch w a r t  e und -berichterstatter 
sowie der Pflanzenschutztechniker wurde auch im Berichtsjahre wieder vordringlich 
behandelt. Die Pflanzenschutzfachwarte und -berichterstatter wurden in jedem 
Kreise wi.ihrend der Wintermonate in der bisher i.iblichen Form in einti.igigen 
Kursen geschult. Am Vormittag wurden den Teilnehmerndie neuestenErfahrungen 
und Erkenntnisse i.iber den Pflanzenschutz im Acker-, Obst-, Gemuse-· und Futter
bau vermittelt. Gleichzeitig wurden Hinweise auf die Pflanzenschutzarbeit im 
kommenden Jahre gegeben. Am Nachmittag wurden die Ausfuhrungen des Vor
mittags noch durch Vorfuhrungen von aktuellen Lichtbildern untermauert. 
Anscblie.Bend wurde ein Film .,Der Mensch sat" der Farbenfabriken Bayer gezeigt, 
in dem alle Untersuchungen und Priifungen bei der Herstellung von Pflanzen
schutzmitteln in sehr anschaulicher Form vor Augen gefuhrt werden. Der Besuch 
der Aufkli.irungskurse war. allgemein sehr befriedigend. Das Interesse der Teil
nehmer zeigte sich vor aUem in sehr lebhaften und ausgedehnten Diskussionen. 
Die im vergangenenJahre mit gutemErfolge begonnenen S o mme r s  eh u l  u n g  en 
der Pflanzenschutzberichterstatter wurden im Jahre 1956 fortgesetzt. Auf Grund 
der ungi.instigen Witterung konnten leider insgesamt nur in 7 Kreisen Felder
begehungen durchgefuhrt werden. Bei diesen Begehungen wurden den Bericht
erstattern durchschnittlich etwa 50 bis 60 verschiedene Krankheiten und Schad
bilder im Acker-, Obst-, Gemi.ise- und Feldfutterbau gezeigt. Infolge dieser 
Schulungen konnten deutliche Fortschritte der einzelnen Teilnehmer in der Bericht
erstattung iiber die Krankheiten und Schi.idlinge festgestellt werden. 
Die A u s  b i  l d  u n  g d e  r P f l a n z  e n  s c h u t  z t e  c h n  i k  e r  erfolgte vor allem in den 
7 ganzti.igigen Arbeitstagungen beim Pflanzenschutzamt in Stuttgart. In diesen 
Arbeitstagungen wurden jeweils die Erfahrungen aus den zuri.ickliegenden 
Wochen ausgetauscht und den !fechnikern das Ri.istzeug fur die Arbeit in der 
kommenden Zeit vermittelt. Diese Arbeitstagungen waren fur einen ordnungs
gemi.iflen Ablauf der Pflanzenschutzarbeit auflerordentlich wertvoll, da nicht nur 
die Erfahrungen der einzelnen Pflanzenschutztechniker auf diese Weise sogleich 
den i.ibrigen Technikern vermittelt werden konnten, sondern auch zwischen dem 
Pflanzenschutzamt und der Praxis drauflen im Lande eine dauernde enge Fi.ihlung 
gehalten wurde. 
Dari.iber hinaus wurden fur die Pflanzenschutztechniker vom Ministerium ftir 
Erni.ihrung, Landwirtschaft und Fors ten zwei F o r t  b i  1 d u n g s  k u r s e abgehalten 
(nahere Angaben hieri.iber im Bericht der Landesanstalt fi.ir Pflanzenschutz 
Stuttgart, S. 25). 
Uber Unterweisungen in der Wiihlmausbeki.impfung vgl. Abschn. III, 2 (S. 47). 

3. Auskunfts- und BeratungsUi.tigkeit

Der Leiter und die Sachbearbeiter des Pflanzenschutzamtes wurden wieder weit
gehend fur die Beratungsti.itigkeit in Anspruch genommen. In erster Linie kamen 
die Anfragen von interessierten Obstbauern und Gi.irtnern, aber auch i.iber 
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Schadlinge und Krankheiten im Ackerbau und i.Iber Fragen der Unkraut
bekampfung wurde Beratung in verstarktem AusmaB verlangt. Uberall da, wo 
spezielle mykologische und entomologische Untersuchungen notwendig waren, 
wurden die Fa.He an die Landesanstalt fur Pflanzenschutz weitergegeben. Beson
derer Wert wird vom Pflanzenschutzamt auf eine enge Fuhlungnahme mit dem 
Kreisobstbaubeamten gelegt. Der Sachbearbeiter fur Obstbau ist bemuht, in jedem 
Jahre mindestens einmal in den einzelnen Kreisen mit den Kreisobstbaubeamten 
zusammenzukommen und die anfallenden Probleme durchzusprechen. 

Daneben erwachst der Obstbauberatung jetzt bei der Griindung der Obstbauringe 
im Erwerbsobstbau ein neues wichtiges Aufgabengebiet. Die einzelnen Ringe 
werden besonders intensiv betreut, um hier auch in Fragen des Pflanzenschutzes 
mustergultige Verhaltnisse zu schaffen. 

Die Beratung der Gartenbaubetriebe, vor allen Dingen im naheren Umkreise von 
Stuttgart, wurde im Berichtsjahre in verstarktem Umfange fortgefuhrt. 

Die Pflanzenschutztechniker in den Kreisen sind durch die dauernde intensive 
Schulung jetzt allgemein in der Lage, einen wesentlichen Teil der Beratungs
tatigkeit in den Kreisen selbst zu ubernehmen. Nur in schwierigeren Fallen wird 
noch die Hilfe des Pflanzenschutzamtes in Anspruch genommen. Viele Pflanzen
schutztechniker sind in den Sommermonaten kaum mehr in der Lage, allen 
Beratungswunschen nachzukommen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der Krankheits m e l d e d  i e n  s t wurde im Berichtsjahre in der altbewahrten Form 
fortgefiihrt. Die Einschrankung der Zahl der Berichterstatter auf insgesamt 170 
(einschl. der 21 Pflanzenschutztechniker) hat sich fur die Genauigkeit und die 
Punktlichkeit der Meldungen bestens bewahrt. Auch die Tatsache, daB - wie 
oben bereits erwahnt - jetzt schon ein groBer Teil der Berichterstatter m 
praktischen Felderbegehungen geschult wurde, hat die Qualitat der Meldungen 
erheblich verbessert. Neben den Fragebogen werden an die Berichterstatter Merk
blatter ausgegeben, in denen das Schadbild der Krankhe1ten kurz dargestellt ist. 
Diese Merkblatter wurden auch an andere Interessenten, vor allem an die Pflanzen
schutzfachwarte, verteilt. In den einzelnen Monaten waren in den Fragebogen 
zahlenma.Big folgende Schadlinge und Krankheiten zu melden: 

Monat Ackerbau Obstbau Gemusebau 
-·-- ·-- ---

Marz 13 8 4 

April 16 8 8 

Mai 24 15 18 

Juni 28 23 20 

Juli 25 13 19 

August 21 16 15 
September 21 11 16 

Oktober 15 8 9 

Auch den landwirtschaftlichen Berichterstattern des Sta tistischen Landesamtes 
wurden weiterhin Erlauterungen fur die einzelnen Krankheiten und Schadlinge 
ubersandt, um ihnen damit brauchbare Unterlagen fur ihren Krankheitsmelde
dienst in die Hand zu geben. 
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Vom Marz bis September wird daruber hinaus ein W a r n  d i e  n s t des Pflanzen
schutzamtes in den Gemeinden zum Aushang gebracht. Dieser Warndienst wird 
in den Hauptbefallsmonaten 14tagig, in den anderen Monaten 4w6chentlich 
gewechselt. Um die Warnmeldungen noch besonders hervorzuheben, wurden an 
die Gemeinden besondere Warndiensttafeln verteilt, die sich durch grune Farbe 
und weifie Beschriftung von den ubrigen Anschlagstafeln deutlich abheben. Diese 
Tafeln wurden an besonders gunstiger Stelle (z. B. Milchsammelstelle, Spar- und 
Darlehnskasse, Rathaus u. a.) aufgehangt und haben sich nach den ersten Berichten 
recht gut bewahrt. 

5. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Die Bedrohung unseres Obstbaues durch die Zunahme der V i  r o s e  n machte im 
Bereich des Pflanzenschutzamtes Stuttgart eine U b e  r p  r u f u n g  d e  r B a u m
s c h u 1 e n  auf den Befall durch Virosen notwendig. Die Begehung wurde von 
Technikern der Landesanstalt fur Pflanzenschutz zusammen mit den Pflanzen
schutztechnikern in den Kreisen vorgenommen. Bei dieser Begehung wurde gleich
zeitig auch auf etwaigen Befall durch die S a n  - J o s e  - S c  h i  1 d 1 a u  s geachtet. Es 
wurden insgesamt 310 Baumschulen begangen. Von wichtigeren Virosen konnten 
in erster Linie Besenwuchs, Apfelmosaik sowie Ring- und Bandvirus festgestellt 
werden. San-Jose-Schildlaus-Befall konnte in keinem Falle beobachtet werden. 

II. Wimtige l<rankheiten und Scha.dlinge im Jahre 1956'.

1. Allgemeine Schadlinge

Wohl den nachhaltigsten EinfluB auf die Kulturpflanzen iibte 1m Berichtsjahre die 
Witterung aus. Der unnaturlich warme Januar und der darauffolgende strenge 
F r ost im Februar vernichteten einen groBen Teil der Obstbaume. Besonders 
betroffen wurden Steinobst (Pfirsiche und Aprikosen). Schalenobst (Walnusse) 
und vom Beerenobst die Schwarzen Johannisbeeren. Von den Apfeln litten vor 
allem die Sorten ,,Ontario", ,,Zuccalmaglio" und ,,Zabergau-Renette". Das Winter
getreide wurde fast uberall durch eine dichte Schneedecke vor Frostschaden 
bewahrt. 

Von den Allgemeinschadlingen vermehrten sich auf Grund der feuchten Witterung 
vor all em die S c h n e c k  e n ,  die im Feldfutter und im Wintergetreide z. T. erheb
liche Schaden anrichteten. Uberraschend niedrig war die Zahl der E n g e r  1 i n  g e. 
Dies war wohl einerseits auf die recht wirksame Maikaferbekampfung, anderer
seits auf eine verhaltnismaBig hohe natii.rliche Sterblichkeit der Larven zuruck
zufuhren. 

Zum ersten Male gr6Bere Schaden richteten Tip u 1 a -Larven im Bereich des 
Pflanzenschutzamtes Stuttgart an, eine Folge der uberwiegend feuchten und 
kuhlen Witterung der Jahre 1955 und 1956. Uberraschend war das starke Auf
treten der F e  1 d m a  u s e ,  die sich vor allen Dingen auf der Schwabischen Alb 
katastrophal ausbreiteten. Eine groBe Gefahr droht durch die Massenvermehrung 
der W u h lmause. Es wurden in einzelnen Kreisen je ha Baumwiesen 100 und 
mehr Wuhlmausbaue gefunden, so daB durch diesen Schadling der Obstbau und 
vor allem neue Obstanlagen aufs auBerste gefahrdet sind. 
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2. Unkrauter

Die. auBergewdhnlich feuchte Witterung 1m Frilhjahr verhinderte allgemein eine 
Vernichtung der Unkrauter durch grilndliche Bodenbearbeitung. Der Besatz an 
Unkrautern war daher auBergewohnlich stark. Auch im Berichtsjahre standen die 
durch Wuchsstoffe schwer bekampfbaren Unkrauter ( K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t, 
A ck e r h o h l z ahn, K ndt e r i c h- und E h r e n p r e i s arten) an erster Stelle. 
Daneben ist eine dauernde Vermehrung der grasartigen Unkrauter und hier vor 
allem von F l u g h a f er und A ck e r f:u ch s s ch w a n z  zu beobachten. In den 
Gartnereien hat sich das F r anz o s e n k r a u t  in den letzten Jahren immer starker 
ausgebreitet. 

3. Getreide

In einzelnen Kreisen konnte ein starker Befall des Winterweizens durch Sch n e e
s chi m m  e 1 festgestellt werden. Der F 1 u g b r a n d  an Weizen und Gerste hat im 
Berichtsjahre weiterhin zugenommen. Dagegen ist der Z w e r g b r a n d  des 
Weizens weiter imZurilckgehen und spielt imAugenblick nur eine untergeordnete 
Rolle. Nur die spat auftretenden Getreideroste Sch w a r z  r o s t und Ha f e r  0 

k r o n e n r o s t  waren von Bedeutung. Die Sch w a r z b ei�i g k eit bei Weizen hat 
in einzelnen Kreisen bereits ein gefahrliches AusmaB angenommen. Auf der 
Schwabischen Alb wurden schwere Ausfalle durch die Sp e l z e n b r a u n e  
(Bra u n s  p e l z  i g k e  i t )  hervorgerufen. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Die Phy top h t ho r a infest ans begann im Berichtsjahre erst von Ende Juli an 
aufzutreten, erfaBte aber dann im Laufe des August samtliche Kartoffelsorten. Die 
Ertragsausfalle waren wegen des spa.ten Auftretens geringer als im vorigen Jahre, 
dagegen wurde vor allem auf schweren Boden_ ein erhohter Prozentsatz von 
phytophthorafaulen Knollen festgestellt. Der Pu 1 v e r  s c h o  r f hat sich weiter aus
gebreitet. Auf der Schwabischen Alb sind ganze zusammenhangende Gebiete 
bereits von der Krankheit befallen. Durch die Witterung begilnstigt wurde aucb 
die·W u r z e l tote r krankheit (Rhizoctonia solani), die sich vor allen Dingen 
in einem star ken Pock en besatz an den Knollen zeigte. Der K a r t  o f f  e 1 k a fer  -
befall war im Benchtsjahre wieder auBergewohnlich scbwach. 

b) Rub e n

Die R ii b e  n f 1 i e g e hat im Gegensatz zu and er en Land em der Bundesrepublik nur 
unwesentlicbe Seba.den angerichtet. Ebenso war das Auftreten der V e r  g i 1 b u n g s  -
k r a n k  h e  it unbedeutend. Der Befall durch C er cos po r a be tic o I a beschrankte 
sich in erster Linie auf die Tallagen und nahm nur in wenigen Fallen betrachtliche 
AusmaBe an. 

Zurn ersten Male wurde im Berichtsjahre an zwei Stellen das Auftreten des 
Rub e n  k o p  f a  1 c h e n s  bei Futterrilben beobachtet. 
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5. Futter- und Handelspflanzen

Die durdJ. die We 1 k e ersdJ.einungen in Luzerne hervorgerufenen ·smaden breiten 
sidJ. immer starker aus. Nam UntersudJ.ungen von H.C. We l t z i  e n  (Hohenheim) 1)
sind sie in erster Linie auf den Pilz Verticillium alboatrum zuriickzufuhren. 

In mehreren Gemeinden wurde eine Massenverseuchung der Kleeschlage durdJ. 
den K 1 e e w ii r g e r  festgestellt. Die Raupe von Cnephasia wahlbomiana 

(Sch a tt e n  w i ck 1 e r) trat hauptsadJ.lich in den ostlichen Randkreisen auf, 
wahrend sie in den westlidJ. angrenzenden Kreisen, dem bisherigen Befallsgebiet, 
etwas zuriickgegangen ist. 

Mit der Ausbreitung des Rapsanbaues hat sidJ. auch wieder der R ap s  s t e n  g e 1-
r ii B l e  r starker vermehrt. 

6. Gemiise

Etwas verspatet gegeniiber dem vergangenen Jahre wurden erst im August die 
ersten Phy top h t ho r a -SdJ.aden an Toma ten festgestellt. Nach kurzer Zeit war 
der groBte Teil der unbehandelten Anlagen von der Krankheit befallen. Die 
Toma ten hatten auch stark unter der Ste n g e l f  a u  1 e zu leiden. Fast alle Zwiebel
bestande wurden vom F a 1 s c h e n  M e  h 1 t a u  erfaBt und brachen nach kurzer Zei t 
zusammen. Die Bohnen wurden verhaltnismaBig stark von der B r e n  n f 1 e ck e n  -
k r a n k h e i t  und am Ende des Sommers auch vom B o h n e n r o s t  befallen. 

Die SdJ.aden durch G e m  ii s e f 1 i e g e n  waren im VergleidJ. zu den vorhergehenden 
Jahren geringer. Im August und September setzte wieder ein Massenbefall durch 
den K o h l  w e i B l i n g  ein. 

1. Obst

Die feuchte Witterung fiihrte wie im vergangenen Jahre vor allen Dingen wieder 
zu einem auBerordentlich ho hen S ch o r  f befall. Der A p f e 1 m e  h 1 t a u  war 
dagegen, wohl infolge des starken Februarfrostes, praktisch bedeutungslos. Die 
B l a t t b a kte r i o s e  (B a k t e r i e n br a n d) trat an den ZwetsdJ.en wie im ver
gangenen Jahr mittelstark auf. Die Stammbakteriose wurde im Dienstbezirk nodJ. 
nidJ.t beobachtet. AuBerordentlidJ. stark war wieder der Befall durch den 
S a u  1 c h e n  r o s t bei den Schwarzen Johannisbeeren. 

Von den tierischen Schad ling en hatte sich die R o t e  Sp i n n  e besonders stark 
vermehrt. Der S o m m e r  a p f e 1 b 1 a t  t s a u g e r  wurde kaum gefunden, wahrend 
der Befall durdJ. den F r ii hja h r s ap f e l b l a t t s a u g e r  im Zunehmen ist. Der 
Birn bla t ts a u g e r  trat wiederum iiberall stark auf. Der Ap f e l wi ck l e r  flog 
infolge der kiihlen Witterung wie im vergangenen Jahr erst ab Ende Juli starker. 

Die M i t t  e 1 m e  er f r  u c h t f 1 i e g e wurde in den Befallsherden des vergangenen 
Jahres nicht mehr gefunden. AuBerordentlich stark ist nach wie vor das Auftreten 
der Z w e t s ch e n n ap f s ch i l d l a u s. An den durch den Frost geschadigten 
Baumen hat sich der Un g 1 e i c h e  Ho 1 z b o h  r e  r in bedrohlidJ.em AusmaBe 
vermehrt. Die E r  d b e e r  m i  1 b e  ist jetzt im ganzen Lande stark verbreitet und hat 
sdJ.on mandJ.e Anlagen zugrunde geridJ.tet. 

1) Vgl. We l t z i e n, H. C.: Untersuchungen iiber das Vorkommen der Luzernevertizilliose
und weiterer Luzerneerkrankungen in Siidwestdeutschland. Nachrichtenbl. Deutsch.
Pflanzensdrntzd. (Braunschweig) 9. 1957, 42-45.
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8. Sonderkulturen

Im Tabakanbau ist das Auftreten von verschiedenen V i  r o s e  n nach wie vor ein 
schwieriges Problem. 

Der Hopf en litt wieder besonders <lurch F a  1 s c h e n  M e  h 1 t au. Es wurde vor allem 
sehr fruhzeitig ein starker Befall an den Trieben festgestellt. 

Die meisten Busch- und Schlingrosen wurden durch den starken Februar f r o s t  
erheblich geschiidigt. Wie im Vorjahre trat der S t e r n  r u B t a u  bei den Busch
rosen verstiirkt auf. 

Durch die feuchte Witterung wurde das Auftreten der B 1 a t  ta I c h e n  und 
S t e n  g e 1 ii I c h e n  an verschiedenen Zierpflanzen sehr begtinstigt. Manche 
Kulturen unter Glas (Cyclamen, Fuchsien, Hortensien) litten auBerordentlich stark 
unter Bo try t is - Befall, da bei der kuhlen und feuchten Witterung nicht genugend 
geluftet werden konnte. 

9. Vorratssdmtz

Ko r n k a f e r  und auch Ko r n m o t t e  traten im Berichtsjahre infolge der niederen 
Temperaturen zunachst nur sehr schwach auf. Erst im Spatsommer konnten bei 
dem wiirmeren Wetter vereinzelt stiirkere Befallsherde gefunden werden. 

Von L a g e r f ii u l e n  wurden im Berichtsjahre vor allem Zwiebeln und Mohren 
erfa.Bt. 

10. Bienenschutz

Die Gro.Baktion zur Bekiimpfung der Maikiifer im wurttembergischen Unterland 
brachte eine starke Gefiihrdung der Bienen mit sich. Es wurden daher in allen 
Kreisen Aufkliirungsversammlungen fi.ir die Imker und fi.ir die Bekampfungs
mannschaften abgehalten, um so die Bienenschaden auf ein ertragliches MaB 
herabzudrucken. Diesen Bemuhungen war insofern Erfolg beschieden, als nach 
den hier vorliegenden Meldungen nur etwa 30 0/o der Schadensfiille des letzten 
Flugjahres 1953 eintraten. 

111. lenkung und Durdlftihrung besonderer
Bekampfungsaktionen 

1. Maikaferbekampfung

Im Jahre 1956 fand im Fluggebiet des wurttembergischen Unterlandes ein Haupt
flug der Maikiifer statt. Es muBte daher in 369 Gemeinden von Nordwurttemberg 
eine GroBaktion gegen diese Schiidlinge eingeleitet werden. Es wurden insgesamt 
3800 km Waldriinder, Hecken und Bachriinder behandelt. In der Aktion waren 
vomPflanzenschutzamt Stuttgart 112 GroBverstauber, Spruhgerate und kombinierte 
Spruh-Stiiube-Geriite eingesetzt. Fur die Bekiimpfung fanden technische Hexa
mittel Verwendung. Der Gesamtverbrauch an Bekiimpfungsmitteln betrug 
370540 kg Staub und 1741 kg Emulsion. Fur die Bekiimpfung an den Waldriindern 
wurden den Gemeinden die Geriite und Bekiimpfungsmittel vom Lande zur Ver
fiigung gestellt. Die Bekiimpfung an den Obstbiiumen muBte von den Nutzungs
berechtigten auf eigene Kosten vorgenommen werden. 
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Aufler den obengenannten Geraten wurde von der Landesanstalt fi.ir Pflanzen
schutz nbch iibergebietlich ein Hubschrauber fi.ir die Vernichtung der Maikafer in 
schwierigen Gelandelagen eingesetzt. 

2. Wiihlmausbekampiung

Die Bekampfung der Wiihlmause muflte infolge des Massenauftretens im Berichts
jahre erheblich intensiviert werden. Es wurden im Dienstbezirk des Pflanzenschutz
amtes Stuttgart 122 W iihlm a usf a n g k u r s e  abgehalten, das sind knapp doppelt
so viel wie im vorhergehenden Jahr. Bei den Kursen wurden etwa 1500 Inter
essenten im Fang mit der Falle sowie in der Anwendung der Herzschen Patrone
und in der Vernichtung der Wiihlmause mit Hilfe von Auspuffgasen unterrichtet.
So ist es nicht verwunderlich, dafl im Berichtsjahre bei den Biirgermeisteramtern
gegen Pramien rund 152 OOO Wiihlmause abgeliefert wurden; 1955 waren es nur
etwa 50 000.

3. Rattenbekampfung

In den Wintermonaten wurden wie in den friiheren Jahren wieder Beispiels
bekampfungen gegen Ratten durchgefi.ihrt. Im gesamten Bereich wurden
125 Bekampfungen dieser Art vorgenommen. Bei diesen Schulungen wurden die
Beauftragten der Gemeinden in die fortlaufende Rattenbekampfung eingewiesen.
In vielen Gemeinden ist jetzt dieser neue Weg in der Rattenbekampfung schon
selbstverstandlich.

4. Sperlingsbekampfung

Das Interesse an der Durchfiihrung von Sperlingsbekampfungen mit grungefarbtem
Strychninweizen wird immer geringer. Im Berichtsjahre wurden nur noch
6 Bekampfungen vorgenommen.

5. KirschfruchtfliegenbeKampfung

Da infolge des starken Februarfrostes die Kirschbaume nur schwachen Behang
aufwiesen, wurde im Berichtsjahre nur in 3 Gemeinden des Kreises Boblingen
eine gemeinschaftliche Kirschfruchtfliegenbekampfung durchgefi.ihrt. Sonst wurden
nur geschlossene Anlagen, z. B. verschiedene Kirschmuttergarten, intensiver
behandelt.

IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittelpriifung

Vom Pflanzenschutzamt Stuttgart wurden im Berichtsjahre die in der nachstehen
den Tabelle aufgefi.ihrten Mittel in der Hauptprufung bzw. Vorpriifung gepruft:

Mittel 
gegen bzw. als 

Kombibeizmittel 
+ Saatgutpuder

Feldmause 
Bodeninsekten 
Winterspritzmittel 

H a u p t p r ii f u n g: 

Versuchsart 

Freiland 
Freiland 
Freiland 
Laboratorium 
u. Freiland

Ubertrag: 

Zahl der 
Versuche Mittel 

3 10 

1 5 

6 12 

4 12 

14 39 

Zahl der 
Konzen
trationen 

10 

9 

12 

13 

44 

Vergleichs-
Mittel Konzen-

trationen 

2 2 

s 5 

2 2 

9 9 
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Mittel Zahl der 
gegen bzw. als Versuchsart Versuche Mittel 

Ubertrag: 14 39 

Zwergsteinbrand Freiland 6 13 

Phytophthora infestans Freiland 2 20 

Cercospora beticola Freiland 2 12 

Fusicladium Freiland 1 16 

Phytophthora 
an Tomaten Freiland 1 12 

Samtfleckenkrankheit 
an Tomaten Gewachshaus 1 1 

Wuhlmause Freiland 1 1 

Kartoffelkeimhemmung Keller 2 7 

Unkrauter in Getreide Freiland 1 10 

Unkrauter auf Wiesen 
u. Weiden Freiland I 6 

Schwer bekampfbare 
Unkrauter auf Wiesen 
u. Weiden Freiland 3 3 

Unkrauter auf Od!and Freiland 1 3 

Unkrauter auf Wegen 
u. Platzen Freiland I 4 

Unkrauter in Mohren Freiland 1 3 

Unkrauter in 
Sonderkulturen Freiland 1 1 

Kartoffelkraut-
Totspntzmittel Freiland 4 5 

Be1Bende Insekten Freiland 1 4 

BeiBende Insekten Laboratorium 1 6 

Saugende Insekten 
(einschl. Spinnmilben) Freiland 5 26 

Obstmade Freiland 1 4 

Blutlaus Freiland 1 1 

Mohrenfliege Freiland 1 1 

Kohlfliege Freiland 1 4 

Kornkafer Speicher 2 3 

Hauptpriifung Insgesamt: 56 205 

Vorpriifung: 

Mittel Zahl der 
V ersuchsart gegen bzw. als Versuche Mittel 

Fusicladmm Freiland 1 1 

Cercospora beticola Freiland 1 1 

Phytophthora infestans Freiland 1 1 

Kohlfliege Freiland 1 1 

Maulwurfsgrille Freiland 2 2 

W i n  t ers p r i  t z u n g  
1. Fruhjahrsapfel- Laboratorium 

blattsauger u. Freiland 2 

2. Frostspanner Laboratorium 
u. Fre1land 1 2 

3. Apfelblattlaus Laboratorium
u. Freiland 1 2 

4. Zwetschenschildlaus Freiland 1 2 
Wuhlmaus Freiland 1 I 

Vorprufung Insgesamt: 11 15 
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Zahl der 
Konzen· 

trahonen 

44 

13 

24 

16 

16 

12 

1 

1 

7 

12 

6 

3 

3 

4 

4 

1 

5 

4 

6 

26 

4 

1 
1 

4 

3 

221 

Zahl der 
Konzen-

trationen 

1 

1 
1 

2 

1 

4 

4 

4 

4 

3 

25 

Vergleichs-
Mittel · Konzen-

trationen 

9 9 

2 2 

3 4 

2 2 

4 4 

2 2 

1 1 

2 2 

4 4 

3 3 

3 3 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

4 4 

2 2 

1 1 

2 2 

3 3 

54 55 

Vergleichs· 
Mittel Konzen-

trationen 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

13 13 



2. Eigene Versuche

a) Z w e r g b r a n d
Zur Erhartung der Ergebnisse der Pri.ifung des Weizensortiments auf Resistenz
gegen den Zwergbrand (Zwergsteinbrand) aus dem Jahre 1955 wurde im Berichts
jahre noch einmal das gesamte Weizensortiment auf Widerstandsfahigkeit gegen
Zwergsteinbrand gepri.ift. Leider gaben auch diese Versuche noch kein endgi.iltiges
Bild, da auf Grund starkerer Auswinterungsschaden Vergleiche zwischen den
einzelnen Sorten nur in beschranktem Umfange moglich waren.
Dariiber hinaus wurden verschiedene neue Stamme von Zi.ichtern auf ihre 
Resistenz gegen Zwergbrand gepri.ift. 

b) Unk r a  u tb e k a m p f u n g
In den Unkrautbekampfungsversuchen sollten vor allem zwei Punkte geklart
werden. Zunachst wurde untersucht, ob die 2,4-D-Esterpraparate im Wintergetreide
Schaden anrichten. Es konnte festgestellt werden, dafl dies nicht der Fall ist. Zurn
zweiten wurde die Wirkung der MCPA-Praparate und der MCPA + 2,4,5-T
Kombinationen auf den Ackerhohlzahn gepri.ift. Im Gegensatz zum vergangenen
Jahre konnte auch bei reinen MCPA-Praparaten, vor allem in erhohter Kon
zentration, eine fast ausreichende Wirkung gegen den Ackerhohlzahn erzielt
werden. Mit den Kombinationen konnte der Ackerhohlzahn, wie im letzten Jahre,
ausreichend bekampft werden. Allerdings war die Wirkung bei um 50 0/o erhohter
Konzentration besser. Da mitunter Ertragsdepressionen festgestellt wurden, soll
dieser Frage im nachsten Jahre (1957) noch nachgegangen werden.

c) Ce r cosp o r a  beticola

In Versuchen zur Bekampfung der Cercospora sollte untersucht werden, ob, vor 
allem in den Gebieten mit schwacherem Befall, drei Spritzungen unbedingt not
wendig sind. Es zeigte sich, dafl die erste oder die dritte Spritzung allein keine 
ausre1chende Sicherung gegen den Befall bedeutet. Dagegen konnte der Befall 
praktisch ausgeschaltet werden, wenn die erste Spritzung ausgelassen und nur die 
zweite und die dritte Spritzung gegeben wurden. Die Ergebnisse miissen noch in 
weiteren Versuchen erhartet werden. 

d) Ob s t b a u
In einem S c hor f vergleichsversuch wurden 12 organische Praparate auf ihre
Wirkung bei sachgemafl'er Spritzung nach dem Spritzplan gepri.ift. Es konnte fest
gestellt werden, daB der Schorfbefall in den einzelnen Parzellen nur zwischen
5 und 8

1
l/o schwankte, so daB praktisch alle Praparate dieselbe Wirkung erzielen

und die Wahl der Mittel im Interesse einer wirtschaftlichen Schorfbekampfung
daher in erster Linie nach den Kosten der einzelnen Mittel getroffen werden kann.
Ein Spritzversuch gegen die Z w e t s  eh e n  b a k  t e r  i o s e (B a k  t e  r i  e n  b r a n d )  
zeigte, daB unter 4 gepri.iften Mitteln (Kupfer, Schwefel, Zineb, Captan) mit dem 
Netzschwefel die beste Wirkung erzielt wurde. Kupfermittel scheiden aus, da sie 
starke Verbrennungen verursachen. Der zeitliche Abstand von einer Spritzung 
zur anderen darf nicht mehr als 10 bis 14 Tage betragen. Nach der Bli.ite sind 
mindestens 5-6 Spritzungen erforderlich. 
In mehreren Versuchen zur Bekampfung des S a u  1 th e n  r o s t e s. der Schwarzen 
Johannisbeere sollte die Zahl der unbedingt n6tigen Spritzungen festgestellt 
werden. Es wurde mit dem Praparat Phytox 80 0,2 °/oig gespritzt, das sich in 
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friiherenUntersuchungen als das besteMittel bewahrt hatte. DieVersuche zeigten, 
daB etwa 14 Tage vor der Ernte eine erste Spritzung und im Abstand von 14 Tagen 
sofort nach der Ernte zwei weitere Spritzungen ni:itig sind, um einen vollen Erfolg 
zu erzielen. 

e) F e l d m a u s e

Im F l a ch e n b e g i f t u n g s v e r f a h r e n  gegen die Feldmause wurden an 8 Stellen 
Versuche mit Praparaten auf Endrin.- und Toxaphengrundlage durchgefohrt. Die 
Ergebnisse befriedigten in allen Fallen. Schaden an Niederwild und Vogeln 
wurden nicht beobachtet. 

f) S t a l l f l i e g e n

Im Sommer 1956 wurden 10 Versuche gegen Stallfliegen mit Fl i e g e n s t r e i f e n  
durchgefiihrt. Mit den Muskaron-Fliegen�treifen der Firma Bayer konnte eine sehr 
gute Wirkung erzielt werden. Die behandelten Stalle blieben bis zu 3 Monate 
fliegenfrei. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Im Berichtsjahre wurden in 11 verschiedenen Gemeinden Bekampfungsversuche 
gegen P h y  top h t h o  r a infest ans angelegt. Es sollte in dies en Versuchen 
gezeigt werden, daB die Phytophthora auch unter ungi.instigsten Witterungs
bedingungen wirksam bekampft werden kann, wenn die Bekampfung richtig 
organisiert wird und die vorgeschriebenen Spritztermine eingehalten werden. Es 
konnte gezeigt werden, daB dart, wo die Organisation klappte - das war vor 
allem in den Gemeinden, in denen eine gemeinschaftliche Bekampfung durch
gefi.ihrt wurde, der Fall - bei Einhaltung der vom Pflanzenschutzamt vor
geschriebenen Termine selbst in dem fi.ir eine Behandlung der Krautfaule auBerst 
ungi.instigen Berichtsjahre die Bestande gesund erhalten werden konnten. Es 
konnten je nach Sorte Mehrertrage von 10-40 °/o bei den einzelnen Versuchen 
gegeni.iber den unbehandelten Parzellen festgestellt werden. Den Versuchs
gemeinden wurde vom Staat ein ZuschuB in Hohe von 30 1l/o der Mittelkosten fi.ir 
die Bekampfung zur Verfi.igung gestellt. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

1. Einfuhr

Vom Pflanzenschutzamt Stuttgart wurden in der Pflanzenbeschau dieselben EinlaB
stellen wie in den fri.iheren Jahren betreut. Im Berichtsjahre wmden 753 Einfuhr
sendungen untersucht, das ist etwa das Dreifache der untersuchten Einfuhr
sendungen des Vorjahres. In erster Linie handelte es sich bei den Einfuhr
sendungen um Geschenksendungen. Es muBten insgesamt 33 Sendungen zuri.ick
gewiesen werden. 

2. Ausfuhr

Vom Pflanzenschutzamt und den Pflanzenbeschausachverstandigen an den ein
zelnen Landwirtschaftsamtern wurden im Jahre 1956 insgesamt 826 Ausfuhr
sendungen untersucht. Hier ist nur eine Steigerung von 13 °/o gegeni.iber dem Vor
jahre zu verzeichnen. 
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VI. Veroffentlidrnngen

Wa r m b r u n n, K.: Engerlingsbekampfung im Hopfenbau. Hopfenrundschau 7. 1956, 
92-93.

-, Engerlingsbekampfung (Auszug aus einem Vortrag .. Engerlinge und andere Boden
schadlinge", geh. auf dem 1. baden-wiirttembergischen Pflanzenschutztag am 
4. 1. 1956 in Heidelberg-Kirchheim). Bad. Obst- u. Gartenbauer 9. 1956, 148-149.
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Land Baden-Wi.irttemberg 

Pflanzenschutzamt TUbingen 

Leiter: Regierungs- und Landwirtschaitsnit Ali ons L e icht. 

Anschriit: (14 b) Tiibingen, Keplerstrafle 2. · 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Or g a n isat i on

In der verwaltungsma.Bigen Eingliederung und 1m Aufbau der Dienststelle sind 
gegeniiber dem Vorjahre keine Anderungen eingetreten. Der seit langem erforder
liche personelle und ra.umliche Ausbau des Pflanzenschutzamtes konnte auch 1956 
nicht verwirklicht werden, da die hierzu notwendigen Haushaltsmittel nicht zur 
Verfugung standen. 

In der Bezirksverwaltung waren 13 Pflanzenschutztechniker ta.tig. Mangels Plan
stellen konnten 4 Kreise noch nicht besetzt werden. 
Im Berichtsjahre wurde die P f l a n z e n b e s ch a u s t e l l e  F r i e d r i ch s h a f en 
(Bodensee) der Landesanstalt fur Pflanzenschutz unterstellt. 

Wa.hrend der Wintermonate 1955/56 wurden, nach den giinstigen Erfahrungen bei 
anderen Am tern, in rund 650 Gemeinden ehrenamtliche Mitarbe1ter - P f l a n z  e n  -
s c h u tz f a  eh w a r t  e - gewonnen. Ihre Ta.tigkeit hat sich bereits im ersten Jahre 
des Einsatzes sehr giinstig auf die Intensivierung des praktischen Pflanzenschutzes 
ausgewirkt. 

Der Verkauf der landeseigenen Gera.te wurde bis auf wenige Fa.He abgeschlossen. 

b) P e r s o n a l v er h a.l t n i s s e

Aus Landesmitteln: 1 Leiter, 1 Pflanzenschutztechniker, 1 Kraftfahrer, 1 Biirokraft, 
1 Techniker im Gera.telager Weingarten, 11 Pflanzenschutztechniker bei der 
Bezir ksverwal tung. 

Aus Bundesmitteln: 1 Sachbearbeiter, 2 Pflanzenschutztechniker bei der Bezirks
verwaltung. 
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2. Auiklarung und Beratung

P r e s s  e artikel iiber Pflanzenschutzfragen wurden vor allem in der Wochenzeit
schrift .,Schwabischer Bauer" veroffentlicht. In den Tageszeitungen wurden von 
den Pflanzenschutztedmikern Erlauterungen zu den im Warndienst behandelten 
Fragen gegeben. Vom Pflanzenschutzamt und den Pflanzenschutztechnikern 
wurden V o  r t  r a g e  gehalten in zahlreichen Bauemversammlungen, vor ehe
maligen Landwirtschaftsschiilem, Meisteranwartem, Baumwarten und vor den 
Berichterstattern des Statistischen Landesamtes. 

Mit den Pflanzenschutztechnikem wurden in 6 ein- und zweitagigen D i e n s t 
b e s  p r e  c h u n g  e n  die anstehenden Pflanzenschutzprobleme besprochen. Wie im 
Vorjahre fanden diese Schulungen in verschiedenen Kreisstadten des Regierungs
prasidiums statt. Bei den bedeutenden klimatischen und betriebswirtschaftlichen 
Unterschieden innerhalb des Regierungsbezirks konnten so die in den ver
schiedenen Kreisen gewonnenen Erfahrungen allgemein nutzbar gemacht werden. 
Die Pflanzenschutztedmiker nahmen auBerdem auf Landesebene vom 11. bis 
17. 11. 1956 in Schmie (Kr. Vaihingen) und vom 31. 7. - 2. 8. 1956 auf dem
Wartenberg bei Donaueschingen an Lehrgangen teil (vgl. Bericht der Landes
anstalt fiir Pflanzenschutz Stuttgart, S. 25/26).

In den Monaten Januar bis Marz wurden fur die in den Gemeinden bestellten 
Pflanzenschutzfachwarte kreisweise eintagige L e h r  g a n g  e abgehalten, wobei 
sie in ihr Aufgabengebiet eingewiesen wurden. Hauptthemen waren Gemein
schaftspflanzenschutz, Geratebeschaffung, Unkrautbekampfung, Krautfaule
bekampfung und obstbauliche Pflanzenschutzfragen sowie Vorratsschutz. Farb
lichtbilder erlauterten die Vortrage. AuBerdem wurde der Film .. Unkraut und 
Getreide fressen aus einer Schiissel" und der Wiihlmausfilm der Landesanstalt 
for Pflanzenschutz gezeigt. Das von den Teilnehmem gezeigte Interesse darf als 
sehr gut bezeichnet werden. 

Es wurden zunachst nur in den Kreisen Pflanzenschutzfachwarte bestellt, in denen 
ein Pflanzenschutztechniker tatig ist, da sonst die fachliche Betreuung nicht 
gewahrleistet ist. Durch die laufende Zusammenarbeit der Pflanzenschutztechniker 
mit den Pflanzenschutzfachwarten ihres Dienstgebietes kann sehr viel positive 
Arbeit geleistet werden, wenn die finanzielle Basis (Reisekosten und Kraftfahrzeug
kosten) ausreichend ist und die Dienstbezirke nicht zu groB sind. 

Uber Lehrgange zur Wiihlmaus- und Rattenbekampfung vgl. Abschn. III,. 5 und 
6 (S. 57). 

3. Statistik, Meldedienst, Warndienst

Der M e  1 d e  d i e  n s t iiber das Auftreten von Schadlingen und Krankheiten an das 
Bundesministerium fur Emahrung, Landwirtschaft und Forsten und an die Bio
logische Bundesanstalt wurde regelmaBig durchgefiihrt. Er griindet sich auf die 
Berichte der 22 Landwirtschaftsamter und der 21 Kreisobstbauberater. Den Bericht
erstattem wurde fiir jeden Monat eine Liste der in der Berichtszeit moglicher
weise auftretenden Schadlinge und Krankheiten iibersandt. 

Mit dem Aufbau eines W a r n  d i e  n s t e s wurde begonnen. Die auBerordentlich 
verschiedenen Klimabedingungen des Dienstgebietes lassen es als zweckmaBig 
erscheinen, den Wamdienst auf die Kreisebene zu verlegen. 
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4. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Die B a u m  s c h u 1 e n  im Dienstbezirk wurden von den Pflanzenschutztechnikern 
auf das Auftreten der S an-J o se - S c  h i  1 d 1 a u  s kontrolliert. Ein Auftreten dieses 
Schadlings konnte nicht festgestellt werden. In den Baumschulen fanden auBerdem 
Begehungen zur Feststellung der Verbreitung von V i r u s  k r a n k h e  i t  e n  statt. 

II. Widltige Krankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956:

1. Witterungsschaden, allgemeine Krankheiten und Schadlinge

Durch die starke Februarkalte entstanden in den Gebieten mit schwacher Schnee
bedeckung bedeutende A u s  w i n  t e  r u n g s  s eh a d e n  (Winterweizen 20------:80 0/o, 
Wintergerste 90-100 °/o, Winterroggen 10 0/o), vor allem in den Kreisen Freuden
stadt, Horb, Tiibingen, Balingen, Rottweil, Tuttliiigen, Hechingen, .Ravensburg 
und Tettnang. Auch die Obstbaume dieses Gebietes haben stark gelitten und 
zeigten im Laufe des Berichtsjahres noch schwere Folgeschaden. Infolge eines 
S p a  t f r o s t e s  von -2° bis -3° Cam 15./16. Juni 1956 erfroren die Triebe der 
Kartoffeln im Schwarzwald und auf der Alb, auBerdem wurden Bohnen, Gurken 
und Tomaten schwer geschadigt. 

Starke H a g e l s c h ade n im Juli und August verursachten im Bodenseegebiet 
und im Neckartal bedeutende Ausfalle im Obst- und Hopfenbau. Stiirme und 
Regengiisse fiihrten besonders im Gebiet siidlich der Alb zu weitgehender 
La g e r u n g  des Getreides. Die W ii h l m a u s vermehrung nahm im Berichtsjahre 
weiterhin zu. Trotz der guten Fangergebnisse (s. Wiihlmausbekampfung, 
Abschn. III, 5 auf S. 57) konnte die Wiihlmausbekampfung nicht so weit intensiviert 
werden, daB es zu einem Riickgang der Wiihlmausplage gekommen ware. Es ist 
dabei auch zu beriicksichtigen, dafl die hochsten Wiihlmausfange im Herbst erzielt 
wurden. Durch die starke Vermehrung der F e  1 d m a  u s  entstanden Schaden (im 
Donaugebiet 10-30 0/o) an Wiesen, Kleeschlagen und jungen Saaten. 

2. Unkrauter

Die nasse Witterung forderte noch starker als im Vorjahr den Unkravtwuchs. 
Bekampfungsmaflnahmen mit chemischen Mitteln wurden in betrachtlichem 
Umfange (etwa 30-40 0/o der Getreidebestande wurden mit Raphatox und Wuchs
stoffmitteln behandelt) durchgefiihrt. Die haufigsten Unkrauter waren A cke r
h o h 1 z a h n , K 1 e t t e n 1 a b k r a u t , D i s t e 1 , -He d e r i c h und W rn d e , A c k e r -
f u c h s s c h w a n z  und insbesondere siidlich der Alb der W i n d h a l m. Im Grun
land war die H e r b s t  z e i t l  o s e haufig; besonders im Allgau, aber auch im 
Schwarzwald war der K r a u s e  A m p f er au�erordentlich lastig. Die Pe s t w u r z  
verbreitete sich in den Niede:r;ungen der Donau und ihrer Nebentaler. 

3. Getreide

Schaden durch E n g e r l i n g e  entstanden nur im Kreise Wangen. Wohl teilweise 
durch die nasse Witterung gefordert, trat die S c hw a r z  b e  i n  i g k e i t  des Weizens 
allgemein auf. Die Verbreitung des Z w e  r g b r a n d  e s entsprach den Verhaltnissen 
des Vorjahres. Von wirtschaftlicher Bedeutung war sein Vorkommen nur im 
Kreise Tuttlingen. Untersuchungen iiber die Vermehrung der W e i z e n g a l l
m ii c k  e n  zeigten, dafl auch in den am starksten befallenen Kreisen Balingen und 
Miinsingen der Befall keinen gefahrlichen Umfang annahm. 
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4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e ln
Das Auftreten des K a r t o f f e l k a f e r s  war ini allgemeinen schwach, es kam nur 
ortlich zu etwas starkerer Vermehrung. Sch w a r z b e i n i g k e i t  konnte allgemein 
beobachtet werden. 
Die K r a u t f a u l e  der Kartoffel (<lurch Phytophthora infestans ) begann im Juli 
an den friihen und mittelfriihen Sorten, erst im Laufe des August breitete sie sich 
dann stark aus und befiel im September auch die spaten Sorten und die Bestande 
in Hohenlagen. Knolleninfektionen konnten in betrachtlichem Umfange fest
gestellt werden. 
Der P ulv e r s ch o r f  trat im Kreise Calw starker auf. 
b) R u b e n
Die Schaden <lurch die B l a ttf l e ck e n k ra n k h e i t  (Cercospora beticola) und 
die virose V erg i lb u n g s k r a n k h e i t  blieben ohne Bedeutung. Die Sch w a rze 
B o h n e nb l a t t l a u s  (Doralis fabae ) war sehr haufig. Die R ii b e n f l i e g e  
trat fur die hiesigen Verhaltnisse etwas starker auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Wie im Vorjahre entstanden wieder Schaden durch K l e e k r e  b s. Der S cha t t e n
w i ck 1 e r  konnte nur im Kreise Biberactlbeobachtet werden. 

6. Gemiise

Durch die nasse Witterung wurden die Sch n eck e n  gefordert, so daB es im 
August zu, erheblichen FraBschaden kam. Koh  1 w e  i B  H n g e flog en im August 
sehr haufig, im September und Oktober entstanden starke FraBschaden im 
gesamten Gebiet. Die ausgewachsenen Raupen waren in groBem Umfange 
parasitiert (Ap a n-t e le s  glome r atus). Im August rief die K r a u t f a u le  
(Phytophthora) an Tomate, die B l a t t f l e ck e n k r a n k h e i t  an Sellerie und der 
Fa 1 s c h e  Me h 1 t a u  an Zwiebeln betrachtlfche Schaden hervor. 

7. Obst

Durch die wiederum iiberdurchschnittlich feuchte Sommerwitterung kam es zu 
einem sehr starken Sch o r f befall anA.pfeln undBirnen.Die Monilia-F a u l e  trat 
insbesondere in Hagelschadgebieten auf. Die R ot e  Sp i n n  e vermehrte sich ab 
August, vor allem an Zwetschenbaumen, unvorhergesehen stark. An allen Obst
baumen entstanden wesentliche Schad en <lurch Sc h i  1 d - u n d B 1 a t t  1 a u  s e. 
In den Kreisen Reutlingen und Calw kam es zu bedeutenden Verlusten <lurch die 
K i r s  eh b l  ii t e n m o t t e. 
Der Sa u 1 c h e n  r o s t schadigte die Schwarzen Johannisbeeren vor allem in den 
Kreisen Tettnang, Ravensburg und Biberach. Die pflanzenschutzlichen Pflege
maBnahmen wurden durch die schlechte Witterung wesentlich erschwert. 

8. Sonderkulturen

Der F a  1 s c h e  Me h 1 t a u  war wiederum die gefahrlichste Krankheit im Hopfen
bau. Bei sachgemaBer Bekampfung (12-14 Behandlungen) sind keine Ernte-
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verluste eingetreten. Im Bodenseegebiet hat sich die sog. K r a u s e  1 k r a n k  he  it 
in einzelnen Hopfenbestanden weiter ausgebreitet. Die Erforschung dieser Krank
heit ist ein vordringliches Problem. 

9. Vorratsschutz

Durch K o r n  k a f e r  und K o r n  m o t t e wurden keine wesentlichen Schad en her
vorgerufen. Die ortlich in recht verschiedener Starke vorkommenden R a tte n
wurden in einem Teil des Dienstgebietes mit sehr gutem Erfolge bekampft, in
manchen Kreisen waren die Erfolge - mangels entsprechender Bekampfungs
intensitat - nicht so gut, wie sie nach den heute gegebenen Moglichkeiten hatten
sein konnen.

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 

Bekampfu ngsaktionen 

1. Mechanische Engerlingsbekampfung

Im Berichtsjahre standen dem Pflanzenschutzamt wieder 38 Sche1beneggen zur
Verfiigung, die in 8 engerlingsgefahrdeten Kreisen eingesetzt wurden. Die Arbeit
mit diesen Cera.ten wurde durch die nasse Witterung und die sich verzogernden
Erntearbeiten erschwert.

Mit den im Jahre 1955 zur Beseitigung von Engerlmgsschaden im Gri.inland
beschafften Wiesenwalzen (vgl. Jahresbericht 1955, S. 50) wurde auch im Berichts
jahre laufend gearbeitet. Die Bewilligung von Zuschi.issen fi.ir engerlingsgefahrdete
Gemeinden konnte auch 1956 erfolgen. Weitere 23 Gemeinschaften haben unter
diesen Bedingungen Wiesenwalzen angeschafft.

2. Pflanzenschutzgerateaktion

Auch die 30 0/oige Bezuschussung von Spritzgeraten fi.ir den Acker- und Obstbau
konnte fortgesetzt werden. Es wurden Zuschi.isse an Spntzgemeinschaften aller
Art, hauptsachlich an Gemeinden, Teilgemeinden und Genossenschaften beim
Kaut von Hochleistungsgeraten gewahrt. Bezuschufit wurden 65 Gerate. -Jn den 
meisten Fallen war die Besdlaffung finanziell nur gesichert durch die in Aussic:ht
gestellten Beihilfen. Die Bezuschussung tragt daher ganz wesentlich zur Schaffung
der Grundlagen fi.ir einen ordnungsgemaflen Pflanzenschutz bei.

3. Bekampfung des Zwergbrandes

Wie in den vergangenen Jahren wurde in 2 Gemeinden - Konigsheim und
Reichenbach - des Kreises Tuttlingen eine Gemeinschaftsbehandlung zur
Bekampfung des Zwergbrandes (Kurzsteinbrandes) des Weizens durchgefiihrt.
In diesen Gemeinden, die auch nach dem Ri.ickgang der Krankheit in den letzten
beiden Jahren noch einen starkeren Befall aufwiesen, wurden rund 35 ha Flache
behandelt. Die Behandlung des Vorjahres zeigte auch diesmal wieder, verglichen
mit den unbehandelten Nachbargemeinden, einen sehr guten Erfolg. Durch das im
allgemeinen maflige bis geringe Auftreten des Zwergbrandes hat nur noch ein
Teil der Vermehrer entsprechende Maflnahmen durchgefi.ihrt.

4. Spriihgerate im Obstbau

In den Kreisen Biberach, Mi.insingen, Ravensburg, Reutlingen und Tiibingen
wurden Spri.ihgerate fi.ir Beispielsbekampfungen eingesetzt und den durch die
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Obstbauberater gebildeten Spruhgemeinschaften zur Verfiigung gestellt. Grund
liche Schulung des Bedienungspersonals in der andersartigen Behandlungstechnik 
ist Voraussetzung fur erfolgreiches Arbeiten. 

5. Wiihlmausbekampfung

Bei der auflerordentlich starken Vermehrung der Wuhlmaus fanden die von den 
Pflanzenschutztechnikern durchgefiihrten 1- und 2ta.gigen Lehrgange lebhaftes 
Interesse. An 88 Schulungen nahmen 1020 Personen teil. Nach den von den 
Gemeinden eingegangenen Meldungen wurden im Jahre 1956 fur 748 785 abge
Iieferte W u  h Im ii u s e  und 98 203 M a u  I w u r f e Pr a.mien ausbezahlt. Die starke 
Verbreitung des Maulwurfes macbte es notwendig, die Vermehrung dieses Tieres. 
zu kontrollieren. 

6. Rattenbeispielsbekampfungen

Bei 92 Beispielsbekampfungen und Lehrgangen wurden in Gemeinden und Einzel
gehi:iften zahlreiche Hilfskrafte geschult und die Wirkung der Rattenbekampfungs
mittel auf Cumarinbasis demonstriert. Es wird angestrebt, in jeder Gemeinde eine 
Fachkraft zu haben, die die Technik der Rattenbekampfung beherrscht. 

7. Maikaferbekampfung

Bereits im Herbst 1955 wurde mit den Vorbereitungen zur Bekampfung des 1956 
in den Kreisen Tubingen, Reutlingen und Calw zu erwartenden Hauptfluges 
begonnen. An der Bekampfung beteiligten sich 23 als Hauptbefallsgebiete 
bekannte Gemeinden. Der Flug, der in den ersten Tagen des Monats Mai begann, 
wurde durch ungunstige Witterungsverhaltnisse mehrfach unterbrochen. Durch 
den verzi:igerten Austrieb der Fraflbaume setzte haufig sofortiger Tiefenbefall em, 
so dafl die Bekampfungsmaflnahmen erheblich erschwert wurden. 
Im wesentlichen wurde das Staubeverfahren angewandt, Hecken und Gebusch 
wurden teilweise im Spruhverfahren behandelt. In schwierigem Gelande war ein 
Hubschrauber eingesetzt. Die Befallsdichte ist im Vergleich zum letzten Flug
jahr 1953, in dem hier erstmals eine Bekampfung stattfand, auf etwa 20-25 0/o zu 
schatzen. Die Behandlungen erfolgten - abgesehen vom Hubschraubereinsatz -
ausschliefllich auflerhalb des Bienenfluges. Bienenschaden sind nicht eingetreten. 

!V. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

Die amtliche Mittel- und Gerateprufung wird in Baden-Wurttemberg von der 
Landesanstalt fur Pflanzenschutz durchgefuhrt. Eine Beteiligung des Pflanzen
schutzamtes Tubingen ist aus personellen Grunden nicbt mi:iglich, auch die 
technischen Vorat1ssetzungen (Laboratorium) sind nicht gegeben. 

2. Eigene Versuche

a) V e  r s u c h  e g e g e n  d i e  K r a u  t f a  u 1 e (Phy t op h t ho r a) d e r  Ka r t  o f f  e 1
Die Versuche dienten vor allem der Kontrolle der gegebenen Empfehlungen.
Daneben liefen Versuche uber die Wirkung des Zusatzes von Harnstoff zur Spritz
bruhe. 5 Versuche wurden zur Bekampfung der Krautfaule im Spruhverfahren
angelegt. Die gewichtsmaflige Ernteermittlung bestatigte 'die Ergebnisse des Vor·
jahres. Demnach kann im Vergleich zum Spritzverfahren der gleiche Erfolg mit
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einer geringeren Zahl von Sprii.hbehandlungen erzielt werden. AuBer diesen 
Versuchen mit Ernteermittlung wurden 60 Schauversuche angelegt. 

b) Un k r a u t b e k amp f u n g

Neben der Uberprii.fung der gegebenen Empfehlungen wurde in den Versuchen 
vor allem die Wirkung der Mittel auf der Basis MCPA+ 2,4,5-Tbeobachtet. Neben 
der wieder sehr guten Wirkung gegen A ck er h o h l z a h n  zeigte es sich, daB diese 
Mittelgruppe nur in gesunden, ausreichend gedii.ngten Bestanden angewendet 
werden darf, da sonst Ertragsdepressionen mi:iglich sind. In guten Bestanden 
wurde ein ertragsma.Big voll befriedigender Erfolg erzielt. Mit Raphatox und 
Wuchsstoffpraparaten wurden 129 Bekampfungsbeispiele durchgefii.hrt. Zur 
W i n d h a l m bekampfung sind 31 Versuche mit Kalkstickstoff angelegt warden. 

c) S p u r e n e l e m e n  t b e i z u n g

Die Versuche mit spurenelementhaltigen Beizmitteln bei Sommergerste, Hafer und 
Futterrii.ben wurden fortgesetzt. Die Versuche bei Zuckerriiben konnten wegen 
schlechter Keimfahigkeit des Saatgutes nicht ammewertet werden. Eine positive 
Wirkung des Spurenelementzusatzes zeigte sich vor allem bei Futterrii.ben. 

d) S o n s t i g e  V e r s u ch e

E s  wurden Schauversuche durchgefii.hrt zur Vernichtung des Kartoffelkrautes mit 
Kalkstickstoff (11), zur S t  a l l f l i  e g e n  beka.mpfung (47), Z w e  r g b  r a n d
bekampfung (6), gegen den S a u  1 c h e n  r o s t der J ohannisbeere (2) und zur 
S ch n e ck e n beka.mpfung�). 

V. Pflanzenbesmau

Uber E in f u h  r e  n ist nicht zu berichten, da die EinlaBstelle Friedrichshafen nun
mehr der Landesanstalt fii.r Pflanzenschutz unterstellt ist (s. S. 38). 

An A u s f u h r e n  wurden im Berichtsjahr abgefertigt: 

Art der Sendungen 

Baumschulerzeugnisse 
Schnittblumen 
Samereien 
Kartoffeln 
Hopfen 

Anzahl der Sendungen 

75 

1 

12 

3 

6 

Gewicht der Sendungen 
in kg 

85 843 

30 

88 750 

700 

27 276 

S en d u n g e n  fii.r B e r l i n  (a) u n d  d i e  s o w j e t is ch e  B e s a t z u n g s z o n e  (b ) 

a) Schnittblumen 16 171 

Friichte 2 16833 

Baumschulerzeugnisse 1 3 295 

Hopfen 3 17 260 

b) Friichte 1 30 
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Land Baden-Wurttemberg 

Pflanzenschutzamt l<arlsruhe 

Leiter: Regierungslandwirtschaftsrat Dr. Georg Otto We t t i n g er. 

Anschrift: (17 a) Karlsruhe, Zirkel 10. 

I. AUgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Im Berichtsjahre sind in der Organisation und im Personalstande des Pflanzen
schutzamtes keine Verii.nderungen eingetreten. 

Der Verkauf der landeseigenen P f 1 a n  z en  s c h u t  z g e r  ii t e ,  ausgelost durch den 
Wegfall der staatlichen Unterstutzung zur Kartoffelkiiferbekiimpfung, wurde 
abgeschlossen. Die Motorgeriite, Gespannspritzen, Riickenspritzen und -verstiiuber 
wurden hatiptsiichlich von den Gemeinden iibernommen. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Beteiligung an Ausstellungen

Die b e r a t e  n d e  Tiitigkeit des Pflanzenschutzamtes, der Pflanzenschutztechniker 
und Pflanzenschutzwarte auf dem Gebiete des praktischen Pflanzenschutzes im 
Acker-, Obst-, Gemiise- und Zierpflanzenbau bedeutete intensive Aufkliirung und 
Auskunftserteilung. Sie wurde erweitert durch eine Reihe von V o  r t  r ii gen des 
Pflanzenschutzamtes und mehrerer Pflanzenschutztechniker in Wochen- und 
Sonntagsversammlungen bzw. Lehrgiingen vor landwirtschaftlichen Organisa
tionen, Landwirtschaftsschulen, Obst- und Gartenbau- sowie Landfrauenvereinen, 
vor Vereinen ehemaliger Landwirtschaftsschi.iler, vor Jung- und Kleingiirtnern 
sowie Baumwarten, Biirgermeistern und Imkern. 

Mit den Pflanzenschutzwarten wurden, jeweils nach den Beratungsbezirken der 
Landwirtschaftsschulen zusammengefaBt, wiihrend der Winterwochen ganztii.gige 
A u s  s p r a ch e  n abgehalten. Zur Aufkliirung der Landjugend wurden eintiigige 
P f l a n z  en  s c h u t z  1 e h r  g ii n g e  durchgefiihrt. 

Eine gr6Bere Anzahl M e r k  b 1 ii t t e r  zur Spritzung im Obstbau, pflanzenschutz
lich.en Pflege im Gemiisebau sowie zur .Maikiifer- und Engerlingsbekiimpfung 
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wurden verteilt, die Mona tsschrift .. Gesunde Pflanz en" regelmaflig an die Land
wirtschaftsschulen, Obstbauinspektionen, Pflanzenschutztechniker und Melde
dienst-Berichterstatter ausgegeben. Ferner bot der in Zusammenarbeit mit den 
Landwirtschaftsschulen und , Obstbauinspektionen erfolgte W a r n  d i e  n s t 
Gelegenheit zu breiter Aufklarungsarbeit. An me hreren Obst- und Gemuseschauen 
wurde teilgenommen und aktuelles D e m  o n s  t r a t i o n s  m a t e r i a l  gezeigt. 

II. Wichtige J<rankheiten und Schadlinge im Jahr 1956
1. Getreide

B r a u n  r o s t sowie L a g e r s  ch a d e n  an Roggen und Gerste, G e t  re  i d  e -
h a h n ch e n  und Qu e ck e n e u l e  waren stellenweise verstarkt aufgetreten. 

Untersuchungen von Weizenproben aus weit voneinander entfernten Gemeinden 
zur Zeit der Milchreife auf Ga 11 m i.i ck e n  befall ergaben, dafl sowohl die Gelbe 
als auch die Rote Weizengallmi.icke verbreitet ist. Es wurden nur tatsachliche 
Funde von Larven und Kokons beri.icksichtigt. In 12,5 0/o der Proben war keine 
der beiden Gallmi.ickenarten vorhanden. Bei samtlichen Befallsproben wurden 
Larven und Kokons der Roten Gallmi.icke gefunden, wahrend nur 42 °/o der Proben 
von der Gelben Art befallen waren. Das Za hlenverhaltnis beider Arten zueinander 
war sehr unterschiedlich. Es wechselte (Gelbe : Rote) von 4 : 1 i.iber 1 : 2 nach 1 : 40. 
Ferner zeigten die Untersuchungen, dafl im Schnitt 20-60 0/o aller A hren je Probe 
Befall zeigten. Es lieflen sich auch gewisse Unterschiede innerhalb der einzelnen 
Sorten erkennen. Gi.instiger war das Ergebnis der Untersuchung auf Ahrchen
befall: bei 700/o der Proben war dieser Befall nicht hoher als 5 0/o, nur bei 17,5 0/o 
der Proben stieg er von 5 bis zu 24 0/o an. 

Wegen der Haufigkeit von Unkrautern, vor allem A ck e r d i s t e l, A ck e r s e n f  
und He d e r i ch ,  A ck e r h o h l z  ahn und K l e t t e n l a  b k ra u t ,  wurde in vielen 
Gemeinden zur Gemeinschaftsbekampfung aufgerufen. 

2. Hackfrilchte

a) K a r t o f f e l n

Der K a r t  o f f  e 1 k a f e r  ist spat gekommen, doch zahlenmaflig etwas starker im 
Vergleich zu dem sehr schwachen Auftreten im Jahre 1955. Die Eiablage war als 
stark zu bezeichnen. Kalte totete die Eigelege ab, und ungewohnliche Regengi.isse 
beeintrachtigten die Larvenentwicklung. Die unbestandige Witterung erschwerte 
die Bekampfung. Eine kombinierte Behandlung war in der Regel unmoglich, da 
sich ,,Phytophthora-Wetter" erst in der 2. Julihalfte einstellte. Bei dem schwachen 
Befall durch den Kafer stand praktisch die Behandlung gegen Phytophthora im 
Vordergrunde. Soweit die Bekampfung als Gemeinschaftsaktion durch Gemeinde, 
Genossenschaft, Pflanzenschutzwart oder erwerbsmafligen Unternehmer durch
gefi.ihrt wurde, waren in die Behandlung alle Kartoffelgrundsti.icke einbezogen. 
Zur Kartoffelkaferbekampfung wurde vom Land kein Zuschufl gegeben. 

P h y t o p h t h o r a  infestans wurde in den klimatisch begi.instigten Gebieten 
zwar schon Anfang Juni festgestellt, doch wurde ihre Verbreitung durch die 
Witterung, vor allem durch kalte Nachte, auflerordentlich gestoppt. Erst Mitte 
Juli kam es zu starkerem Befall, in den ungespritzten Lagen war auch Infektion 
der Knollen mittelfri.iher Sorten zu beobachten. 

Untersuchungen auf Ka r t o f f e l n e m a t o d en verliefen negativ. 
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b) Rube n

An Futter- und Zuckerriiben war Doral is iabae (= D.f.) stark aufgetreten, von 
Myzode s p er-sic ae (= M.p.) war otters mehr als die Halfte der Pflanzen 
besiedelt. In den Moericke-Fangschalen wurden die ersten D. f. am 14. Mai, die 
ersten M. p. am 26. Juni gefangen. Durch das haufig regnerische Wetter war der 
allgemeine Zuflug sehr unterschiedlich. Einen ganz geringen Teil machten jeweils 
die gegen Ende Juni und in den Monaten Juli/August anfliegenden M.p. aus; im 
Monat Juni waren es 0,02 0/o des Gesamtfanges; im Juli erhohte sich der Anteil 
von M. p. auf 9,34 0/o und sank in den ersten beiden Augustdekaden auf 2,32 0/o ab. 
Der Anteil der Blattlausarten in den Moericke-Fangschalen, nach Monatsdekaden 
aufgeteilt, war folgender: 

Zeitabschnitt 

Mai 1. Dekade 
Mai 2. Dekade 
Mai 3. Dekade 
Juni 1. Dekade 
Juni 2. Dekade 
Juni3.Dekade 
Juli 1. Dekade 
Juli 2. Dekade 
Juli 3. Dekade 
August 1. Dekade 
August 2. Dekade 

M.p. 

1 

51 
50 
13 
5 

D. f 

16 
96 

40 
257 
399 
407 
22 
5 
4 
2 

Sonstige 

9 
55 

328 
1303 
1280 
1297 
1280 
272 
105 
77 
42 

M. p. 0/o 

0,06 
2,93 

14,53 
10,57 
5,81 

D. f. 0/o 

22,54 
22,64 
4,68 

16,47 
23,51 
23,42 
6,40 
4,07 
4,65 
4,44 

Sonstige 0/o 

100 
77,46 
77,36 
95,32 
83,53 
76,43 
73,65 
79,07 
85,36 
89,53 
95,56 

Die Beobachtungen der Blattlauspopulation an Zuckerri.Iben lieBen in der 1. Juli
dekade einen starken Zusammenbruch der groBen und zahlreichen Kolonien von 
D.f. feststellen. Teils wurden Verpilzungen beobachtet, teils waren die natiirlichen
Blattlausfeinde griindlich am Werk. In dieser Zeit konnte M. p., ohnehin wesent
lich geringer an Zahl, nur vereinzelt gefunden werden. Das oft kiihle und
regnerische Wetter hat die Entwicklung der Blattlause nicht beeintrachtigt, doch
die Bekampfung haufig gestort (z. B. Acker zu naB fur fahrbare Gerate). Die virose
V e  rg i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  trat auch in den klimatisch begiinstigten Gebieten
nur schwach auf. Es bestatigte sich wiederum, daB Futterriiben in der Regel mehr
befallen werden. Durch die Vergilbungsvirose geschwachte Pflanzen wiesen meist
auch starkeren Befall mit C er cos po r a bet i co I a auf. Letzterer war im allge
meinen erst im Monat September haufig vorhanden.

Die Ub e r p r ii f u n g  v o n  Rii b e n m i e t e n  auf Blattlausbefall wurde fortgesetzt 
und vorwiegend D. f. und Hyperomyzus tulipaellus festgestellt. 

Die Kontrollen des Riib e n a u s s a a t z eit e n v e r s u c h e s  zeigten im Blattlaus
befall deutliche Unterschiede fiir die einzelnen Aussaaten. Die 3. Saat (8. 5.) war 
wesentlich starker befallen als die Saaten der friiheren Termine (5. 4. und 24. 4.). 
Die R ii b e  n fl i e g e zeigte sich im Friihjahr 1956 gebietsweise wesentlich mehr als 
bisher, das Vorkommen von Rii b e n a a s k a f e r  und Rii b e n m o t t e  war 
unbedeutend. 

3. Futterpflanzen

Neben spiirbaren Schaden im Luzernesamenanpaugebiet durch die Lu z er n e -
b 1 ii t e n  g a 11 m ii c k  e kam es durch ein rasches und breites Umsichgreifen der 
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Lu z e r  n e w  e 1 k e zu wesentlichen Ausfallen. Dadurch wurde die ., Konigin der 
Futterpflanzen" in der Ertragssicherheit vor allem im Zentrum des Luzerne
anbaugebietes se hr gefiihrdet. _ Ein ganzer Komplex von Ursachen scheint diese, 
sich als schwere Seuche auswirkende Krankheit auszulosen (vgl. hierzu S. 45, 
FuBnote). Besonders an Luzerne, aber auch an Erdbeere, Klee, Rube, war gebiets
weise haufiges Auftreten des S ch a t t  e n  w i ck l e  r s ( Cnephasia spec.) zu 
beobachten. 

4. Handelspflanzen

a) Im Tabakanbau kam es auBer zu Schaden <lurch Er d r au p e n  zu erheblichen
Qualitatsminderungen infolge von Blattschadigungen, besonders bei der Virginia
sorte, durch Vi  r o s e  n ,  wie Mosaikkrankheit, Ringspot und vor allem <lurch
starkes Auftreten des Y-Virus. Uberraschenderweise kam es noch zur Erntezeit
auf N-iiberdiingten Ackern auch zu teilweise starkem Befall und beachtlichen
Verlusten <lurch W i l d f e u e r.

b) Zichone war von B l a  t t f l e ck e n k r a n k h e i  t und - haufiger als die Ruben -
von der Ver  g i l  b u n g s  k r  a n k h  e i t  befallen.

c) Die Hopfenbestande zeigten guten Stand bei ma.Bigem Befall <lurch F a  ls  c h e n
Me h l  t a u ,  R o t e  S p i nne und H o p f e n b l a t t l a u s.

d) Bei Olfriichten ist haufig eine Bekampfung des R a p s  g l a  n z k a f e r  s durch
gefiihrt worden. Ra p s  s t e n  g e l  r ii B 1 e r  ist verhaltnisma.Big wenig und der
Zo t t i  g e B l ii t e n  k a f e r  iiberhaupt nicht aufgetreten.

5. Gemiise

Bereits im Friihjahr gab es bei Salat- und Kohljungpflanzen stellenweise starke 
Verluste dadurch, daB die Pflanzen infolge groBer Kalte 4 Wochen langer in der 
Anzucht standen als normal, damit riickstandig wurden und so fur die Kultur 
ausfielen. 

Gegen die K o h l f l i e g e  nahmen fast alle Betriebe eine Behandlung vor, meist 
schon imAnzuchtbeet, und zwar durchStreu- oderGieBbehandlung oder auch <lurch 
Streubehandlung auf dem Felde. Bedeutende Ausfalle gab es -hingegen <lurch 
R e  t t i  c h f l  i e g e  und M 6 h r e  nfl i e g e. 

Die Bereitschaft zu einer wirksamen Bekampfung der Phy top h t ho r a

inies t ans an Tomate hat sich <lurch die katastrophalen Verluste im Jahre 1955 
zwar wesentlich erhoht, doch zeigte es sich, daB 20 °/o der Bestande iiberhaupt 
nicht behandelt wurden und haufig noch vor der 1. Ernte zusammenbrachen, daB 
40 0/o der Bestande nur 2-3mal behandelt wurden (Zusammenbruch Anfang 
September). und daB ferner 40 0/o 5- oder mehrmals gespritzt wurden und bis zum 
ersten Frost gesund blieben. Bewahrt haben sich nach wie vor Kupfermittel. Auch 
organische Fungi2ide ergaben gute Wirkung, fielen aber <lurch geringere Regen
bestandigkeit etwas ab. Auffallend war jedoch bei der Verwendung von 
organischen Fungiziden der quantitative und qualitative Mehrertrag an Friichten. 
Besonderer Wert wurde in der Beratung auch auf die Desinfektion der Pfohle 
gelegt. Nicht selten war Virus befall (M o s  a i k k r a n k  h e  i t  und F a d e n  -
b l a t t r i g kei t )  zu beobachten. 
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In den Treibsalatanbau in Haus und Kasten finden immer mehr jene Sorten Ein
gang, die in der Ernte friiher liegen, jedoch anfiilliger gegen Falschen Mehltau 
sind. Dagegen haben sich in der Praxis Zineb-Praparate, z. B. Dithane, gut bewahrt, 
besonders dort, wo Spriihgerate verwendet wurden. 

Die G u r k e  n w e  1 k e bei Treibgurken machte weniger Sorge, da fast alle Betriebe 
entweder nur in gedampfte Hauser .pflanzten oder die Gurken auf Cucurbita

ficifolia veredelten bzw. veredelte Jungpflanzen bezogen. 

Zur Bekampfung des immer wieder auftretenden G u r k e  n m  e h  1 t a u  e s wurde 
in steigendem MaBe Karathane verwendet, das sich recht gut bewahrt hat. Es 
werden damit die bei Anwendung von Schwefelmitteln nicht selten vorkommen
den Blattverbrennungen vermieden. 

In ungespritzten Junganlagen sind teilweise sehr spiirbare Seba.den durch die 
Sp a r g  e l f l i  e g e entstanden. Sp a r g  e l h  a h n c h e n  und Sp a r  g e 1 k a f e r  waren 
hier und da etwas mehr vorhanden. Die mehrmals gespritzten Spargelfelder waren 
im Gegensatz zu den unbehandelten kaum von Sp a r  g e 1 r o s t befallen und 
blieben wesenHich langer griin. 

Bohnen hatten gebietsweise durch B re  n n f l  e c k  e n k r  a n k h  e i t  Schaden 
genommen, um so mehr, als wegen haufigen Regens die AbwehrmaBnahmen nicht 
regelma13ig durchgefiihrt werden konnten. 

Die chemische Un kr a u t b e k a m p f u n g ,  bis vor 2 Jahren in den Gemilsebau
betrieben praktisch unbekannt, filhrt sich infolge des immer akuter werdenden 
Mangels an Arbeitskraften allmahlich 1mmer mehr ein. Bisher beschrankte sich 
ihre Anwendung hauptsachlich auf die Mittel auf Minerali:ilbasis in Mohren- und 
Petersilienkulturen. Vereinzelt wurde auch schon Vorauflauf- (Pre-emergence-) 
behandlung durchgefilhrt. 

In steigendem MaBe fanden riickentragbare Spruhgerate Verwendung. In einem 
Gartenbaubetriebe wurde uns ein Versuch zur sog. ,, bioelektronischen Behandlung" 
mit einem Gerat ,,Biotron X 7" bekannt. Entgegen den herausgestellten Angaben 
iiber Erfolge (,,Keine Schadlinge, keine Pilze!") erfreuten sich R o t e  Sp i n n e ,  
Bot r y ti s und We 1 k e k r a n k  h e  i t  in den betreffenden Gurkenhausern bester 
Entwicklung. 

6. Obst

Der Polarwinter 1955/56 mit Temperaturen bis -24 ° C hat schwere K a  1 t e -
s c ha d e n  verursacht, insbesondere beim Steinobst. Pfirsich- und Nu13baume 
wurden oft total geschadigt. Verstarktes Absterben von Baumen und Strauchern 
infolge der damaligen ungewohnlichen F r o s t  einwirkung war fortlaufend zu 
beobachten. 

Die riicklaufige Entwicklung der ehemaligen Massenschadlinge G o  1 d a f t e r  und 
B a u m  w e  i 13  l i n g  hielt an. Auch F r o s t s  p a n  n e r ,  A p f e 1 b Iii t e n s  t e c h e r  und 
G e  s p i n s  t m o t t e haben im allgemeinen keine besonderen Seba.den verursacht. 
Hingegen kam es zu einer zunehmenden Vermehrung der B o r  k e n  k a f e r  , in 
erster Linie an frostgeschadigten Baumen und Jungpflanzungen, der G r ii n e n  
A p f e l b l a t t l a u s ,  der R o t e n  Sp i n n e ,  der B l u t l a u s  sowie auch der W ii h l
m a u  s. Eine Reihe praktischer Unterweisungen in der Bekampfung der Wiihlmaus 
mit Fallen und Herzschen Gaspatronen wurde durchgefilhrt. 
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Wahrend sich die M i t t e l m e e r f r u ch t f l i e g e  im Jahre 1955 erstmals stark 
bemerkbar gemacht hatte, wurde sie im BerichtsJahre uberhaupt nicht beobachtet. 
Die in den Garten mit vorjahrigem starken Befall aufgestellten Fangglaser 
brachten auch nicht eine Fliege. Sie hat den harten Februarfrost offenbar nicht 
uberdauert. 
Schaden durch Pf i r s i c  h t r i  e b b  o h  r e  r wurde vereinzelt beobachtet. 

7. Zierpflanzen

Im Zierpflanzenbau spielten die Krankheiten im Vermehrungsbeet, im Saat- und 
Pikierbeet immer noch eine gro.Be Rolle. In der Beratung wurde daher mit Nach
druck darauf hingewiesen, da.B gro.Bte Sorgfalt und einwandfreies, gedampftes 
AnzuchtmateriaJ erste Voraussetzung fur eine gute Kultur sind. 
B 1 a t  t a  1 c h e n ,  die speziellen Feinde der Zierpflanzer, besonders der Anbauer 
von Chrysanthemen, Gloxinien und Saintpaulien, waren im Berichtsjahre starker 
als je zuvor vorhanden. 
W e i ch h a  u t m i  1 b e  n in den verschiedensten Kulturen machten im Durchschnitt 
wenig Schaden, da die Betriebe meist schon vorbeugend eine Behandlung vor
nah�en. Endrinpraparate haben sich vielfach gut eingefiihrt. 
S ch i l d- u n d  S ch m i e r l a u s e  waren nach wie vor hauptsachlich an Griin
pflanzen vorhanden. Malathion bewahrte sich sehr gut. Bei hartlaubigen Arten, 
wie Lorbeer, Ficus, Monstera u. a., wurde die Behandlung haufig mit Sommerol 
vorgenommen. 
Bei Cyclamen gab es verstarktes Mi 1 b e  n auftreten und bei Gladiolenkulturen 
Schadigungen durch Botrytis. Sehr starker Befall durch den R o t e n  B r e n n e r  
war bei Amaryllis-Kulturen zu verzeichnen. Die Zwiebeln wurden ausgetopft und 
12 Stunden lang in eine 0,4 °/oige Orthocidlbsung getaucht, danach wieder ein
getopft und weiter kultiviert. 0,3 °/oige Orthocidspritzungen mit Netzmitteln 
folgten bis zum Einziehen des Laubes im Oktober. Die Pflanzen blieben so den 
Sommer uber und auch spater krankheitsfrei. 

Ill. Lenkung und DurchfUhrung besonderer Aktionen 

1. Maikaferbekampfung

Im Fruhjahr 1956 war in rund 200 Gemeinden der Hauptflug des 3jahrigen Feld
maikaferstammes 1950/53/56 zu erwarten. Zur Vorbereitung der Gro.Bbekampfung 
wurde mit den Biirgermeisteramtern, Forstbehorden, den Landwirtschaftsamtern 
bzw. Landwirtschaftsschulen und den Obstbauinspektionen im Fluggebiet Ver
bindung aufgenommen, um den Erfolg der Ma.Bnahmen durch eine vielseitige 
Gemeinschaftsarbeit sicherzustellen. 
Aufklarungsversammlungen iiber Organisation und Durchftihrung der Bekamp
fung wurden mit den Biirgermeistern, Geratewarten, Obstbauern, Feld- und Wald
schtitzen durchgefiihrt. Kreisimkertagungen wurden veranla.Bt, um in Be.riick
sichtigung der Sorgen so manchen Imkers im Zusammenhang mit der bevorstehen
den Maikaferaktion die zum Schutz der Bienen getroffenen grundsatzlichen Ma.B
nahmen sowie den Wert der Zusammenarbeit auf der Plattform der Bienenschutz
ausschtisse herauszustellen und zu diskutieren. 
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Das Erscheinen des Maikafers verzogerte sich gegeniiber den Jahren 1950 und 
1953 durch die meist kalte Witterung wesentlich. 

Die erforderliche Temperatursumme wurde erst mit dem 24. April erzielt, die 
Auslosungstemperatur war am 26. April erreicht. Am Abend dieses Tages 
schwarmte der Kafer erstmals, doch nur ma.Big. Am darauffolgenden warmeren 
Tage erschien der Kafer ebenfalls noch schwach, auf leichteren Boden etwas zahl
reicher. Allerdings hat die darauffolgende starkere Abkiihlung das Schwarmen 
des Kafers in seiner Masse noch im April behindert. 

Die Starke des Fluges war im Vergleich zum letzten Flugjahr 1953 in der Regel 
wesentlich schwacher. Dies war in erster Linie auf die Auswirkungen der be1den 
Hauptbekampfungen in den Jahren 1950 und 1953 zuruckzufiihren. Auch die durch 
regelma.Bige Aufkliirung in vielen Gemeinden eingefiihrte Behandlung gegen 
Engerlinge mit Streumitteln und geeigneten Bodenbearbeitungsgeraten hat sich 
vorteilhaft ausgewirkt. Die Bedeutung des harten Februarfrostes fur eine ent
scheidende zahlenma.Bige Verminderung des Kafers war auf Grund von Grabungen 
als gering zu bezeichnen. Dafiir spricht auch die Tatsache, daB in Gebieten ohne 
planma.Bige BekampfungsmaBnahmen in den vorhergehenden Flugjahren ein 
starkeres Auftreten des Kafers beobachtet wurde. 

Die GroBaktion verlief ordnungsgema.B und erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit 
den Imkern war im allgemeinen gut. Bei dem Einsatz der Bodengerate war es zu 
keinen Bienenschaden gekommen. Aus dem. mit Flugzeug behandelten Gebiete 
wurden ganz veremzelt Bienenschaden gemeldet. In etwa 80 °/o der Gemeinden 
haben Imker an der Durchfiihrung der MaBnahmen als Beobachter und Begleiter 
teilgenommen. 

2. Rattenbekampfung

Unter Aufsicht und Anleitung der Pflanzenschutztechniker wurde im Berichtsjahre 
wiederum eine Reihe von Ratten-Beispielsbekampfungen durchgefiihrt und hier
bei gemeindeeigene Hilfskrafte zur Wiederholung der MaBnahmen bei Neubefall 
geschult. Zur Hebung der Bereitschaft wurde ZuschuB aus staatlichen Fi:irderungs
mitteln gewahrt. ,,Ich konnte es nicht ertragen und wiirde mich schamen, so viele 
Ratten zu haben ... ", diese Erkenntnis und Einsicht zu erzielen und zu vertiefen, 
ist mit eine wichtige Voraussetzung fur eine mi:iglichst vollkommene Ratten
bekampfung. 

3. Wiihlmausbekampfung

Die praktischen Unterweisungen in der Bekampfung der Wiihlmaus mit Fallen 
wurden durch die Pflanzenschutztechniker fortgesetzt. Fortlaufend wurden weitere 
Wiihlmausfangkurse gewiinscht und auch durchgefiihrt, in vielen Gemeinden 
wurden wiederum Fangpramien bezahlt. Doch hatten all diese MaBnahmen bei der 
starken witterungsbegiinstigten Wiihlmausvermehrung im Berichtsjahre nicht den 
erwarteten Erfolg in Form einer spiirbaren Zuriickdrangung dieses Massen
schadlings erzielen konnen. 

4. Entriimpelung im Obstbau

Der Begehung der Obstanlagen zur Kennzeichnung abgestorbener oder absterben
der Baume und Straucher kam im Hinblick auf die harten Winterfroste eine 
besondere Bedeutung zu. Sie wurde wiederum in Zusammenarbeit mit den Land-
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ratsiimtern, Obstbauinspektionen und Landwirtschaftsamtern bzw. Landwirt
schaftsschulen durchgefiihrt. Bedingt durch die anhaltenaen Auswirkungen der 
ungewohnlichen Winterfroste wurde' eine grci.Bere Anzahl, niirnlich 203 758 Baume, 
zur Entfernung gekennzeichnet. Dies bedeutet ein Vielfaches gegenuber den vor
hergehenden Jahren. Wahrend sich bisher die Kennzeichnung und Entfernung auf 
0,23-1,12 0/o des gesamten Obstbaumbestandes bezog, wurden durch die Kenn
zeichnung im Sommer des Berichtsjahres 4,38 0/o des Gesamtbestandes erfa.Bt. Die 
Entfernung der im Sommer 1955 gekennzeichneten Ba.ume nahm im Friihjahr des 
Berichtsjahres trotz ungiinstiger Witterung einen guten Verlauf. 

IV. Versuchstatigkeit

Zur Klarung der Bedeutung der friihesten und spatesten Zuckerriibenaussaat
termine fiir den Befall durch die Grune Pfirsichblattlaus und die Vergilbungsvirose 
wurde n:ochmals ein A u s  s a a t z  e i t  e n  v e r  s u c h  durchgefiihrt. 

Um neue Priiparate in i hrer Wirkung aufSp a r g e l f l i.e g e  und S p a r g e l r o s t  
zwecks Auswertung in der Beratung kennen zu lernen und urn Moglichkeiten zur 
Vorbeugung bzw.Bekiimpfung der Vert i c i 11 ium- W e  Ik e bei Gerbera-Kulturen 
sowie zur Vermeidung der Wu r z  e 1 b r ii u n e bei Cyclamen und des Rot e n  
B r e n n e r  s bei Amaryllis zu priifen, wurden entsprechende Versuche vor
genommen. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

Die amtliche Pflanzenbeschau erfa.Bte im Benchtsjahre 102 Ausfuhrsendungen, 
60 Sendungen nach Berlin und in die sowjetische Besatzungszone sowie 13 Ein
fuhrsendungen. 
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Land Baden-Wurttemberg 

Pflanzensdmtzamt Freiburg i. Br. 

Landesanstalt fur Pflanzenschutz - Aul3enstelle 

Direktor: Professor Dr. Walter K.o tt e. 

Anschrift: (17b) Freiburg i. Br., Hauptstrafle 34. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Die am 1. April 1955 angeordnete verwaltungsmaflige Aufteil ung der Dienststelle 
in ein dem Regierungsprasidium Si.idbaden unterstelltes Pfla nzen sch u tza m t  
und in eine A u.Be n s t e l l e  d e r  La n d e sa n s ta l t  fi.i r Pfla nze n sch u tz blieb 
im Berichtsjahre bestehen. Beide Dienststellen, die B ez i r k s  s t e 11 e n  Bi.ihl und 
Meersburg sowie die Pfla nzen b e schaust e l l e n  Basel-Weil, Kehl und Singen 
w erden von dem Direktor gemeinsam geleitet. 

Wahrend der Berichtszeit war bet der Landesanstalt fur Pflanzenschutz folgendes 
P e r s o na l  tatig: 

a) P 1 a n  ma Big e s P e r so n  a 1 :

1 Direktor 
6 Sachbearbeiter (davon 2 in der Pflanzenbeschau) 
3 technisch-landwirtschaftliche Assistentinnen 
7 Pflanzenschutztechniker (davon 6 in der Pflanzenbeschau) 
1 Bisamjager 
3 Biirokrafte 
1 Kraftfahrer 

b) A uBe rpl a n ma.Big e s  P e r so n a l:

2 Sachbearbeiter 
7 Pflanzenschutztechniker 
5 - 9 Aushilfstechniker in der Pflanzenbeschau. 

Beim Regierungsprasidium Si.idbaden waren als planma.Biges Personal 17 Kreis
pflanzenschu tzteclmiker tatig. 



Den Sachbearbeitern und Pflanzensdmtztechnikern standen fiir AuBenarbeiten 
folgende Kraftfahrzeuge zur Verfugung: 

3 Personenkraftwagen 
1 Kombi 

10 Kleinstlieferwagen 
1 Lastkraftwagen 

14 Kraftrader. 

2. Aufklarungs- und Beratung�tatigkeit, Presse und Rundiunk, Ausstellungen

. Die Aufklarungs- und . Beratungstatigkeit von LandwHten, Obstbauern und 
Gartnern erfolgte vorw1egend durch V o  r t  r a g e  und B e g  e h  u n g e n. Im Berichts
jahre hielten die Sachbearbeiter 56 und die Ptlanzenschutztechniker 264 Ver
sammlungen ab. Samtliche Vortrage wurden entweder durch Farbdiapositive oder 
durch Vorfuhren von Stumm- und Tonfilmen erganzt. Die Sachbearbeiterin fur den 
hauswirtschaftlichen Vorratsschutz schulte in 99 Versammlungen und 29 Klein
garten-Begehungen die Landwirtschaftslehrerinnen, Landfrauenvereine und 
Bauerinnen. 

Von denPtlanzenschutztechnikern erteilten 10 an 21 von 31 LandwHtschaftsschulen 
je 1 bis 2 Wochenstunden P f l a n z e n s c h u t z u n t e r ri c h t, wahrend 8 weitere 
Ptlanzenschutztechniker 29 Ge r a t e  k u r s e fur Jungbauern und Landwirtschafts
schiiler abhielten. Um die Zusammenarbeit zwischen Pflanzenschutz und Imkern 
zu fordern, wurden anlaBlich der Tagungen der Bezirksimkervereine 11 Vortrage 
von den Sachbearbeitern bzw. Pflanzenschutztechnikern gehalten. 

In den landwirtschaftlichen Fachblattern und in den Tageszeitungen veroffent
lichten die Sachbearbeiter und Pflanzenschutztechniker msgesamt 22 A u  f sa t z e 
sowie 36 H i n  w e  i s  e. Im La n d  f u n k  wurden 7 Vortrage sowie 2 Reportagen 
gehalten und 4 Hinweise gegeben. 

Die Bezirksstellen Buhl und Meers burg brachten fur 8 Landkreise W a r n  -
m e l d u n g e n  heraus, wobei die insgesamt 10 Meldungen der Bezirksstelle Buhl 
eine Auflage zwischen 500 und 600 Stuck und die insgesamt 11 Meldungen der 
Bezirksstelle Meersburg eine solche von 5600-5900 Stuck erreichten. Die rest
lichen 11 Landkreise wurden auf die Durd1fuhrung wichtiger Ptlanzensdmtz
maBnahmen entweder durch geeignete Pressenotizen bzw. Rundfunkdurchsagen 
oder durch ortliche Warnmeldungen der Ptlanzenschutztechniker und Obstbau
inspektionen hingewiesen. 

Die Pflanzenschutztechniker konnten in 8 D 1 e n  s t b e s  p r e  c hu n g  e n, die teil
weise mit Exk u r s1o n e n  verbunden waren, fiir ihre jeweiligen Arbeiten 
beraten und mit neuen Erkenntnissen im Pflanzenschutz vertrautgemacht werden. 
Ferner nahmen sie an 2 von der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz Stuttgart abge
haltenen mehrtii.gigen A u s b i l d u n g s k u r s e n  teil (vgl. S. 25/26). 

Ein in Freiburg i. Br. fur die Praxis durchgefiihrter P f l a n z  e n  s c h u t  z t a g  war 
aus ganz Sudbaden von mehr als 600 Landwirten und Gartnern besucht und 
erzielte eine sehr nachhaltige Wirkung. 

Auf 2 kleineren A u s  s t e 11 u n g e n  wurden die Besucher auf die Arbeiten des 
Pflanzenschutzamtes und der Kreisstellen fiir Pflanzenschutz hingewiesen. 
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3. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Im Berichtsjahre erstreckten sich die UberwachungsmaBnahmen auf die Kontrolle 
der B a u m s chu l e n  und einiger O b s t a n l a g e n ,  um den Befall mit S a n-Jo se
Sch i l d l a u s  und V i r u s k r a n k h e i t e n  festzustellen. Ferner wurden siimtliche 
Baumschulen auf die angeordnete Durchfuhrung der Winterspritzungen hin uber
wacht und im Befallsgebiet der S a n  - J o se -S c  h i  1 d 1 a u  s die Entseuchung der 
Baumsdmlware sowie die Durchfuhrung der Winterspritzung kontrolliert. Befalls
kontrollen tiber das Auftreten der Mit t e 1 m e  e r  fr u c h t f 1 i e g e waren im 
Berichtsjahre nicht erforderlich. 

II. Widltige l<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956
1. Witterungsschaden, allgemeine Krankheiten und Schadlinge

Das Jahr 1956 war ungewohnlich kuhl und naB. Im Januar herrschte fiir diese 
Jahreszeit viel zu mildes Wetter, wodurch die Entwicklung der Obstkulturen und 
Zierpflanzen vorze1tig einsetzte. Diese Witterung wurde Anfang Februar durch 
eine 3 Wochen andauernde F r o s t  periode abgelost und dabei in der Ebene 
Temperaturen bis zu -22° C, im Schwarzwald bis zu -31 ° C gemessen. Das 
Fehlen einer Schneedecke bis in Hohen von 700 m wirkte sich fur viele Kulturen

verheerend aus. In allen Lagen unterhalb der Schneegrenze gab es an Winter
weizen, Gerste und Hafer. sowie an Wintergemuse (Rosenkohl, Salat, Spinat, 
Zwiebeln u. a.) und an im Freiland stehenden Zierpflanzen Totalschaden. Roggen 
dagegen wurde nur teilweise oder gar nicht geschadigt. 
Die Verluste im Obstbau waren unterschiedlich. Fruhzwetschen, wie die Sorten 
.,Lutzelsachsen", ,,Ruth Gerstetter" und .. Zimmers" wiesen durchsdmittlich bis zu 
20 °/o Totalschaden auf, wahrend beim Kernobst nur etwa 2 °/o der Baume verloren 
gingen. Die Pfirsiche trieben zwar aus, setzten jedoch keine Blute an. Altere 
Pfirsich- und Quittenbiiume waren meist abgangig. 
Der Umfang der F r o s t s ch a d e n  wurde teilweise erst im Laufe des Sommers 
dadurch sichtbar, daB zahlreiche Baume, die anfangs noch einen Austrieb zeigten, 
gegen den Herbst hin anErschopfung zugrunde gingen. Weitere Schaden, die durch 
diesen ungewohnlichen Frost verursacht wurden, werden sich erfahrungsgemaB 
erst in 1 bis 2 Jahren zeigen. Erhebliche Frostschaden entstanden. auBerdem an 
Beerenobst und an Erdbeeren. 
Die bis in den Spatherbst hinein andauernde Kuhle und niederschlagsreiche 
Witterung mit bis zu 149 Regentagen und mehr als 1200 mm Niederschlag hemmte 
die Entwicklung aller Kulturen und forderte das Auftreten von Krankheiten. 
Weitere Folgeerscheinungen dieser ungewohnlichen Sommerwitterung waren 
A u  s w u C h s s Ch a d e n  an Getreide. eine ungewtihnliche Vermehrung des 
Unkrautes, Wuchsrisse an Ruben sowie Reifeverztigerungen um 3 und 4 Wochen 
am Obst. 
In den Kreisen Kehl, Lahr und Villingen richteten mehrere starke Ha gel
s c h 1 a g e, von denen jeweils 3 bis 5 Gemeinden betroffen wurden, Totalschaden 
bei Kartoffeln, Ruben, Reben und Tabak an. Die Kreise Kehl, Lorrach und 
Waldshut hatten auBerdem nennenswerte Verluste durch Uberschwemmungen 
im Rheinvorland bzw. durchAbschwemmen des Mutterbodens in derVorbergzone. 
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Die an den Kulturen erforderlichen Pflanzensdmtzmaflnahmen wurden durch das 
ungiinstige Wetter laufend beeinfluflt und muflten teilweise sogar unterbleiben, 
weil Bauem und Gartner mit den Pflegearbeiten allgemein im Riic:kstand waren. 
Die bereits im Vorjahre erkennbare Massenvermehrung der Na ck t- u n d  
D e  eke 1 s ch n e  ck.e n hielt an. Im Gemiisebau war es mitunter notwendig, die mit 
den gekomten K6dermitt�ln nicht zu bekampfenden Jungschneck.en im Gieflver
fahren durch Ausbringung von Phosphorinsektiziden zu vernichten. 
Das starke Auftreten von W ii h 1 m a  u s e  n hielt, wie in den Vorjahren, auch in der 
Berichtszeit weiter an. Viele Gemeinden bezahlten fiir den Fang Pra.mien oder 
beauftragten gewerblich arbeitende Fanger mit der Vernichtung von Wiihlmaus 
und M a u l  w u r f. 

2. Getreide

Infolge der total en A u  s w i n t e r  u n g wurden mehr al s 90 ° / o der Win terweizen -
flache umgebrochen und gr613tenteils mit Sommergetreide bestellt. Durch Mangel an 
geeignetem Saatgut muflten oft eigene Vorrate fiir die Aussaat verwendet werden, 
die jedoch nur liickenhaft aufliefen. L>ie Sommerung war daher stark verunkrautet, 
wobei neben H e  d e  r i ch und S e n f  besonders die A ck e r  d i s  t e 1 in Erscheinung 
trat. 
In der Oberrheinebene und am Hochrhein konnte erstmals die S c  h o  k o 1 ad  e n  -
s p e l  z i g k  e i t  (B r a u n  s p e l z  i gk e i t) in groflem Umfange festgestellt werden, 
wahrend Ros t- und B r a n d  krankheiten kaum vorhanden waren. Der Z we r g -
b r a n d  trat in den Kreisen Villingen und Donaueschingen auch im Berichtsjahre 
nur sporadisch auf. 
Im ganzen Schwarzwaldgebiete entstanden an Roggen nennenswerte Schaden 
durch die Qu e ck e n e ule , wahrend die hier sonst auftretende G e t r e i d e h alm 
f l  i e g e kaum Verluste verursachte. Zwischen Freiburg und Basel wurde auf den 
leichten Boden am Mais erstmalig starker B r a u n  r o·s t befall festgestellt, der vor
wiegend die unteren Blatter bis zur halben Hohe der Pflanze befiel. Wie in den 
Vorjahren trat auf den kiesigen Hartboden der Oberrheinebene der M a i s
z ii n s 1 e r  starker auf, wobei einige Felder einen Befall bis zu 60 °/o zeigten. 

3. Hackfrilcbte

a) K a r t o f f e l n
Die K r a u t- u n d  K n o l l e n f a·1Ie (Phytophthora iniestans) trat, durch das 
anhaltend feuchte Wetter begiinstig( an den friihen und mittelfrllhen Sorten im 
ganzen Gebiet auf. Die Bekampfungsmaflnahmen wurden in starkerem Umfang-e 
als in den Vorjahren durchgefuhrt. Der Ausfall durch K n  o 11 e n  f a  u 1 e war 
dagegen geringer als erwartet und betrug bei den spa.ten Sorten zwischen 
15 und 20 0/o. 
In der Oberrheinebene entstanden platzweise Ausfalle durch S ch w a r z  b e  in  i g
k e it und vereinzelt durch W e  i fl  h o s  i g k  e i t. An S eh a l  e nn e k r  o s e erkranktes 
Saatgut brachte nach dem Auspflanzen im Schwarzwald gesunde Kartoffeln ohne 
jeden Ertragsverlust. Im Kreise Donaueschingen wurde in einigen Gemeinden an 
den Sorten ,,Capella", ,,Erdmanna" und ,,Vertifolia" Befall durch P u l v e r s ch o r f  
beobachtet. 
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Der im Vorjahre in der Gemeinde Forbach (Kr. Rastatt) festgestellte neue Biotyp 
des K a r t  off e 1 k r e  b s e s trat an der Sorte ,,Ackersegen" wieder stark auf. Es 
wird angenommen, dafi sich dieser Herd durch den Anbau der Sorte ,,Urgenta" 
sanieren la.fit. 

Die gegen Ende Mai beobachteten star ken Eiablagen des K a r t  o f f  e 1 k a f e r  s 
kamen infolge der starken Niederschlage nur an wenigen Platzen zur Entwicklung. 
Infolge des unregelmafiigen Befalls war nirgends eine gezielte Bekampfung 
erforderlich. Die Abwanderung der Jungkafer erfolgte gegen Ende September. 

b) R u b e n

Cercospora beticola und die V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  blieben auch im 
Berichtsjahre an Futter- (Runkel-) und Zuckerruben ohne jede Bedeutung. Der im 
Kreise Donaueschingen festgestellte Befall durch A 1 c h e n s  eh o r  f brachte platz� 
weise Ausfalle bis zu 100 0/o. Versuche, diese Krankheit mit Phosphorinsektiziden 
zu bekampfen, blieben ohne Erfolg. Im Kre1se Emmendi.ngen entstanden an Futter
niben bis zu 40 0/o Ausfalle durch S c h w a r z b erni g k e i t. 

Mitte Juli war im ganzen Gebiete an Futter- und Zuckerruben ein ungewi:ihnlich 
starker Blattlausbefall (S ch w a r z e  R u b e n  b 1 at t 1 a u  s )  vorhanden. Die mit 
Phosphorinsektiziden oder mit Isolan eingeleiteten Bekampfungen waren erfolg
reich. Auf unbehandelten Flachen brach die Blattlauspopulation Anfang August 
ebenfalls zusammen. 

In den Krersen Rastatt, Freiburg und Sackingen entstanden an Futterruben herd
weise Ausfalle durch F e  1 d m a  u s e  und E n g e r  1 i n  g e, wa hrend die Stoppelruben 
im ganzen Gebiete Verluste durch E rdf li:ihe und N a ck t s ch n e ck e n  erlitten. 
Die in den Hi:ihenlagen angebauten Kohlruben entwickelten sich gut, wiesen 
jedoch vor der Ernte starke Wu c h s r i s s e  auf, die das Faulen der Ruben 
fi:irderten. 

4. Handels- und Futterpflanzen

a) O l f ri.ich t e

Der Olfruchtanbau ist im Berichtsjahre noch weiter zuruckgegangen. Der Raps war 
fast vollstandig ausgewintert. Stehengeblrebene Felder litten unter starkem Befall 
durch R a p s g l a n z k a f e r. 

An Mohn konnten wie im Vorjahre platzweise S ch w a r z e p i l z e  sowie 
F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  und auf den Schwemmsandboden um Rastatt aufierdem der 
Mo h n  w u  r z e l r  u 131 e r  festgestellt werden. 

b) T a b a k

An Tabak entstanden durch S t e n  g e 1 f a  u 1 e an mehreren Platzen Ausfalle beson
ders dort, wo Fruhstorfer ·Einheitserde in nicht ausreichender Menge benutzt 
wurde. In Anzuchten jedoch, in denen gedarripfte bzw. mit Formalin behandelte 
Ertle zur Anwendung kam, blieb diese Krankheit aus. Bei Wetterbesserung ging 
der Befall mit Stengelfaule zuruck. 

Die Sorten ,,Geudertheimer" und ,,Havanna" waren stark mit Y-V i r u s  befallen. 
M o s a i k k r a n k h e i t  und Wi l d f e u e r  konnten nur in einigen Gemeinden der 
Kreise Kehl und Lahr beobachtet werden. Die auch im Berichtsjahre platzweise 
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auftretende Um f a  11 k r a n k  h e  i t  ( ,. Um f a  11 e r k  ra n k  he  i t  " ) in den Bezirken 
Kehl, Lahr und Buhl konnte im GieBverfahren mit Phosphorinsektiziden erfolg
reich bekampft werden. 
c) F u t t e rp f l a n z e n
Die W e  1 k e k r a n k  h e  i t  der Luzerne kommt in der ganzen Oberrheinebene vor. 
Diese Krankheit ist wahrscheinlich mehr fur die schlechten Luzernebestande ver
antwortlich, als bisher angenommen wurde. 
Auf den Wiesen hat sich der Einsatz der staatlich bezuschuBten Wiesenwalzen gut 
bewahrt und die E n g e r  lin g s schaden deutlich vermmdert. Die Praxis behauptet, 
durch die Verwendung von Wiesenwalzen nicht nur besseres Futter erzielen, 
sondern gleichzeitig den M a u l w u rf zuruckdrangen zu konnen. 

5. Obst

Das Kernobst war im ganzen Gebiete von Sch o r  f befallen. Die Krankheit trat 
ml.t solcher Heftigkeit auf, wie sie seit langern nicht mehr beobachtet werden 
konnte. Obstbauer, die die Spritztermine versaumten, erzielten trotz intensiver 
Behandlung keine ausreichenden Erfolge. Der A p f e 1 m e  h l t a u  dagegen wurde 
nirgendwo in nennenswertem Umfang festgestellt. - Die Ap f e l  s a g e  we  s p e 
war im ganzen Gebiete, Jedoch nur herdweise, vorhanden. Zwischen Freiburg und 
Basel ist die G e  sp i n s  t m o t t e im Zunehmen begriffen. An Zwetschen war die 
R o t e  Sp i n n  e der Schadling des J ahres, wahrend das Auftreten der O b s t  b au  m -
sp i n n m i l b e  am Kernobst bedeutungslos blieb. In der Oberrheinebene trat die 
Ro t e  Spinn e  an Zwetschen so stark auf, daB ab Mitte August Blattfall verursacht 
wurde und die Friichte im Wuchs zuriickbheben. In den Kreisen Freiburg, Emmen
dingen und M11llheim konnte auf den leichten Boden auBerdem eine Massen
vermehrung der Z w e t s  c h e n n a  p f s ch i l d  l a  u s  sowie eine ungewohnhche 
Ru B t a u  bildung festgestellt werden. 
Der Befall von B a u m w eiBlin g und G o l d a f t e r  ging weiter zuruck und war 
praktisch unbedeutend. An Kirschen traten in gegen die K i r s ch f r  u c h t f l  i e g e 
nicht behandelten Gemeinden die K i r  s eh b lll t e n m  o t t e  und die K i r s ch b 1 a t t
w e sp e auf. 
Die M i t t e l m e e r f r u ch t f l i e g e  wurde im Berichtsjahre weder an neuen noch 
an den alten Platzen beobachtet. 
Befall mit E r  d b e e r  m i  1 b e  ist in der ganzen Oberrheinebene, vorwiegend jedoch 
in Neuanlagen, festzustellen. An den Erdbeeren entstanden allgemein Schaden 
durch G r a u  f a  u 1 e Mit den Praparaten B 500 oder Di thane behandelte Fla.chen 
hatten teilweise geringeren Befall. Die W e i  B f l e ck i g k e i t  der Erdbeeren konnte 
im ganzen Gebiete starker beobachtet werden. Vereinzelt verursachte der 
S ch a t t e n w i ck l e r  (Cnephasia incertana) leichte Schaden. 
Die Schwarzen Johannesbeeren waren platzweise vQm S a u  1 c h e n  r o s t und die 
Stachelbeeren von der S t  a eh e l b  e e r b  1 a t  t w e  s p e befallen. 

6. Gemi.ise

Infolge des ungewohnlich kuhlen und nassen Wetters zeigten alle Freiland
Gemiisekulturen starke Wachstumshemmungen und Reifeverzogerungen. Das 
Gemiise wurde allgemein durch N a ck t - u n d D e ck e l s  c h n e ck e n  geschadigt, 
die bis zu 20 0/o Ausfalle verursachten. 



Weiflkraut und Rosenkohl wurden im September sehr stark vom K o h l  w e  i B  l i n g  
befallen, dessen Raupen um Freiburg bis zu 90 °/o von Ap a n t e 1 e s g 1 o me r at us 

parasitiert waren. 

Im Bodenseegebiet verursachte die M o h r e  n f Ii e g e an den Spatmohren empfind
liche Verluste, wahrend am Kaiserstuhl ein starkes Auftreten der L a u c h m o t t e  
festgestellt wurde. 

An Tomaten entsta.nden durch K r a u  t f  a u  I e (Phytophthora infestans) umfang
reiche Schaden. Auf der Insel Reichenau wurde an Toma ten B a k  t e r  i e n  w e  Ike 
und in den Kleingarten des ganzen Gebietes S t e n g e l faul e  beobachtet. 

Der M e e r  r e  t t  i c h b I a t t  k a f e r  trat auf allen Meerrettichflii.chen stark auf, 
wahrend in den Hohenlagen ab 600 m die Larven des Z w i e b e  1 h a  h n c h e n s  an 
Lauch und Zwiebeln Schii.den verursachten. 

Durch die K o h  1 e u 1 e entstanden im ganze.n Gebiete platzweise nennenswerte 
Verluste an Blumenkohl, Weiflkraut und Wirsing. 

7. Zierpflanzen

An Cyclamen wurden in zahlreichen Fallen Bot r y  t is und W e i  c h h a  u t m i l  b e n  
festgestellt. Auf Boden mit hohem KalkuberschuB entstand an Nelken Mangan
mangel, der durch Ausstreuen von Mangansulfat behoben werden konnte. 
Ne 1 k e n  r o s t war vereinzelt im Bodenseegebiet zu beobachten. Samtlich':' !'c':'i
landkulturen zeigten Auflaufschwierigkeiten oder hatten unter F r o s t s  c ha d e n  
zu leiden. 

8. Vorratsschadlinge

Der K o r n  k a f e r  befall ist weiter zuruckgegangen. Dagegen ist der Befall mit 
K o r n  m o t t e im Schwarzwaldgebiet sowie im Bodenseegebiet nach wie vor in 
nennenswertem Umfang vorhanden. 

Die Aufklii.rungsaktion uber die Moglichkeit der Bekii.mpfung von K a s e  f 1 i e g e ,  
S p e c k k a f e r  und K u c h e n  s c h a b e  hatte Erfolge. Aufler durch Anwendung 
chemischer Mittel wurden diese besonders durch Vorschlii.ge zur besseren 
Abdichtung der Rii.ucherkammern erreicht. 

Durch zu feucht eingefahrenes Heu oder Fu tterpflanzen gelangte der H e u  k a f er 

auf manchen Hafen des Schwarzwaldes zu einer Massenvermehrung, die so stark 
war, daB die zu Tausenden vorhandenen Larven in die Wohnungen eindrangen 
und lii.stig wurden. Eine chemische Bekampfung erwies s1ch meist als uberflussig, 
wenn es gelang, den Speicher von Heu und Futterpflanzen zu rii.umen. 

111. Lenkung und Durchfiihrung besonderer

Bekampfungsaktionen 

1. Kartoifelkaferbekampfung

Die ersten Kartoffelkafer wurden im Berichtsjahre am Kaiserstuhl am 11. Mai und 
im Kreise Neustadt am 18. Juni beobachtet. Die Anfang Juni vorhandenen Gelege 
kamen durch das kuhle und niederschlagsreiche Wetter nur teilweise zur Ent

wicklung, wii.hrend die jungen Larven durch starke Regenfii.lle abgewaschen 
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wurden. In der Oberrhemebene gab es iiberall nur eine Generation, wiihrend in 
den H6hengemeinden des Schwarzwalds praktisch weder Kartoffelkafer noch 
Larven beobachtet werden konnten. Die Jungkiifer wanderten gegen Ende 
September ab, ohne ihren Reifefraf\ an den durch die Krautfiiule stark geschiidigten 
Kartoffeln beenden zu kbnnen. 

Die Kartoffelkaferbekiimpfung wurde, wenn. moghch, mit der Krautfiiulebekiimp
fung verbunden. Von den 18 Landkreisen Sudbadens muf\ten in 8 Landkreisen 
siimtliche Kartoffelfliichen mindestens einmal behandelt werden, wahrend in 
9 Kreisen lediglich eine Herdbehandlung bzw. im Schwarzwaldkre1s Villingen 
iiberhaupt keine Bekiimpfung erforderlich war. 

In den Rebgebieten hat die Verwendung von Spritzmitteln fur die Kartoffelkiifer
bekiimpfung zugenommen. Ob dieser Wandel in Verbindung mit der erforder
lichen Krautfiiulebekiimpfung zustande kam oder durch die Erkenntnis, daf\ die 
Spritzmittel regenbestandiger sind, verursacht wurde, bleibt vorerst offen. In den 
Kreisen mit vorwiegendem Kleinbesitz wird nach wie vor wesentlich mehr 
gestiiubt als gespritzt. 

2. Krautfaulebekampfuny

Ab Mitte Juli waren alle friihen und mittelfnihen Sorten von der Krautfiiule 
befallen, besonders die hier bevorzugt angebaute Sorte ,,Bona". Die spa.ten Sorten. 
zeigten ab Ende August mehr oder weniger Befall, wiihrend die Sorten ,,Acker
segen", ,,Carmen", ,,Maritta'' und ,,Vertifolia" sich auch im Berichtsjahre gegen 
die Krautfiiule als weitgehend widerstandsfiihig erwiesen. Die stiirksten Ausfiille 
durch Krautfiiule entstanden, wie in den Vorjahren, auf den warmen und leichten 
Boden. 

Die Bekampfung der Krautfiiule wurde im Berichtsjahre in grof\erem Umfange als 
im VorJahre vorgenommen. Im allgemeinen kamen 1 bis 2 Spritzungen mit Griin
kupfer zur Durchfiihrung, wiihrend organische Fungizide nur seHen verwendet 
wurden. Im Durchschnitt erhielten 25 0/o aller Fliichen eine Behandlung, in Hi:ihen
lagen dagegen nur 6 0/o. In zahlreichen Gemeinden erfolgte die Krautfiiule
bekiimpfung gemeinschaftlich. 

Die Ausfiille durch B r a u n fa u 1 e betrugen zwischen 15 und 35 0/o. Infolge zu 
spiiter Rodung wurden die Verluste oft erhi:iht. 

Die durch die Kraut- und Knollenfiiule verursachten Schiiden fielen praktisch 
nirgends ins Gewicht, da die Kartoffel wiihrend des ganzen J ahres die besten 
Wachstumsbedingungen vorfand. 

3. Unkrautbekampfung

Die Verunkrautung des Getreides war 1956 durch den liicken haften Bestand der 
Sommerung ungewi:ihnlich stark. N eben H e  d e  r i ch und A ck e r s  e n  f traten in 
der Oberrheinebene vorwiegend der W i n d h  a lm, in der Vorbergzone die 
A ck e r d i s t e l  und im Schwarzwald der A ck e r h o h l z a hn auf. Die mit DNC
oder Wuchsstoffmitteln behandelten Felder betrugen 26 0/o der gesamten Getreide
fliiche. Auf den stark parzellierten Gemarkungen der Oberrheinebene wurde all
gemein nur auf 10 bis 15 °/o der vorhandenen Getreidefelder eine Unkraut
bekampfung vorgenommen. 
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Infolge der ungunstigen Witterung und des gelegentlichen Mangels an 
Bekarnpfungsmitteln muflten in mehreren Gemeinden die geplanten Aktionen 
unterbleiben bzw. zuruckgestellt werden. Die nicht ungefahrliche Anwendung der 
Wuchsstoffmittel in den Rebgemeinden wirkte sich stellenweise nachteilig aus. 
Die Benutzung von Streukonzentraten hat sich dagegen in den Rebgemeinden 
bewahrt und ist 1m Zunehmen begriffen. 
Die Unkrautbekampfung mit Kalkstickstoff hel im Berichtsjahre nicht ins Gewicht, 
da sie infolge der Auswinterung nur in wenigen Fallen vorgenommen werden 
konnte. Die Zunahme von W i n d h a l m  und A ck e r f u ch s s ch w a n z  wird 
zweifellos die Anwendung dieses Dungemittels zur Unkrautbekampfung mehr als 
bisher fordern. 

Um neue Weideflachen zu gewinnen, wurde die Bekampfung von B e s  e n g i n  s t e r  
und anderen holzartigen Unkrautern fortgesetzt. Versuche, den A d l e r f a r n  
durch Abmahen zu schwachen und den danach folgenden Neuaustrieb durch 
Wuchsstoffmittel zu bekampfen, blieben ohne Erfolg. 

4. Maikaferbekampfung

Im Berichtsjahre war zwischen Freiburg und Basel (Baseler Flugjahr) Maikafer
flug. Auf Grund des durch Grabungen ermittelten Engerlingsbefalls muflte mit 
einem starken Fluge gerechnet werden. In den betroffenen Kreisen Freiburg, 
Mullheim, Li:irrach und Sackingen entschlossen sich 38 Gemeinden zu ein(:lr 
gemeinschaftlichen Maikaferbekampfung, bei der 271 km Waldrand lmal, 51 km 
2- bis 4mal und 319 ha Waldflache von 3 Starrflugzeugen behandelt wurden. Die
erreichten Erfolge waren trotz des schwierigen Gelandes gut oder ausreichend.
Engerlingsgrabungen im Herbst des Flugjahres ergaben einen Befall zwischen
0 und 5 Engerlingen je qm gegenuber Unbehandelt mit 8 bis 46 Engerlingen.

Die Bekampfung wurde mit tedmischen Hexapraparaten im Staube- und Spruh
verfahren durchgefuhrt. In allen Kolonnen waren Imker als Mitarbeiter oder 
Beobachter tatig. Trotz dieser Zusammenarbeit von Pflanzenschutz und Imkerei 
entstanden nach Angabe der Imker im Kreise Freiburg .auflerordentliche Bienen
verluste. Nach Feststellungen der Imker waren von 869 Vi:ilkern 774 Volker 
zwischen 70 und 100 0/o geschadigt. Tote Bienen konnten jedoch nirgends gefunden 
werden, oder es erfolgte keine Untersuchung, wo ,-olche angeblich vorhanden 
wareb. 
Weitere Bienenverluste, fur die ebenfalls keine Beweise vorliegen, sollen m 
41 Gemeinden entstanden sein, in denen insgesamt 19 751 Obstbaume gegen Mai
kaferbefall behandelt wurden. Die Versicherungen lehnten Schadenersatz
forderungen der Imker ab, da die Gemeinden die fur die Durchfuhrung der 
Bekampfung erforderlichen Vorsichtsmaflnahmen restlos beachtet hatten. Die 
Zusammenarbeit mit den Imkern konnte trotz dieser bedauerlichen Bienenverluste 
weiter vertieft werden. 

5. Kirschfruchtfliegenbekampfung

Im Berichtsjahre entschlossen sich in 7 Landkreisen. insgesamt 51 Gemeinden zur 
Durchfuhrung der Kirschfruchtfliegenbekampfung. Sie begann am 6. Juni und 
dauerte infolge des ungunstigen Wetters fast 3 Wochen. Die Behandlung erfolgte, 
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wie in den Vorjahren, mit DDT-Nebellosung. Mit Hilfe der Nebelmethode gelang 
es, in mehr als 70 °/o der Gemeinden fur die gesamte Erntezeit von 6 bis 7 Wochen 
eine Durchschnittsvermadung von O bis 4°/o zu erreichen. Ungefahr 30°/o der 
Gemeinden erzielten fur die gesamte Erntezeit sogar eine Vermadung von 0-1 °/o. 
Lediglich in solchen Gemeinden, in denen zahlreiche Baume schwer zuganglich 
sind, konnte trotz aller Muhen und trotz der Benutzung von Spritz- und Nebel
geraten keine Durchschnittsvermadung von unter 8 °/o erre1cht werden. 
In den unbehandelten Gemeinden der Ebene betrug die Vermadung um 1000/0,
war in Hohen uber 600 m 1edoch praktisch Null. Der Nebelbelag wurde trotz 
Niederschlagen bis zu 500 mm und mehr nicht abgewaschen. 

6. San-J ose-Schildlaus-Bekampfung

1956 wurden 131 Baumschulen mit einer Gesamtflache von 79,8 ha auf Befall mit 
der San-Jose-Schildlaus untersucht und dabei 874 befallene bzw. befallsverdachhge 
Baume festgestellt und vermchtet. Insgesamt sind in Sudbaden 88 Gemeinden, die 
sich uber 8 Landkreise erstrecken, von dem Schadling befallen; davon: 

Totalbefall in 29 Gemeinden 
Herdbefall in 57 Gemeinden 
Punktbefall in 5 Baumschulen. 

Die in 7 Landkreisen anfallende Baumschulware wurde in 3 fahrbaren, 
1 stationaren und 2 privaten Begasungskammern mit Blausaure entseucht und 
dabei 72 331 Obstbaume und 18 519 Beeren- und Zierstraucher erfaBt. Samtliche 
Baumschulen Sildbadens fuhrten eine Wmterbehandlung und im Befallsgebiet vor
beugend mehrere Sommerspritzungen gegen die San-Jose-Schildlaus durch. 
Die fur die Befallsgemeinden angeordnete gemeinschaftlich durchzufilhrende 
Winterspritzung wurde im Berichtsjahre nicht mehr aus Staatsmitteln bezuschuBt. 
Die Gemeinden filhrten die Winterspritzung dennoch restlos durch und ver
wendeten dafilr 4019 2651 Bruhe. Ein Teil der beschcJ.fften Spritzmittel kam 
infolge des Kalteeinbruchs im Februar nicht mehr zum Einsatz. 
Fur die Winterspritzung wurden auBer Gelbol die DNPB-Praparate wegen ihrer 
geringen Anwendungskonzentration und ihrer schwacheren Gelbfarbung 
bevorzugt. 
Die Dberwachung des Befallsgebietes wird durch das zunehmende Verschwip.den 
der Winkelbaumschulen erleichtert, dagegen die Durchfilhrung der Gemeinschafts
bekampfung in den Befallsgemeinden durch den Wegfall des Staatszuschusses 
wesentlich erschwert. Viele Baumbesitzer sind sich infolge der bisher erfolgreich 
durchgefuhrten GroBbekampfungen der wirklichen Gefahr nicht bewuBt. 

7. Entrilmpelungsaktion im Obstbau

Die Entrumpelungsaktion im Obstbau wurde auch filr das Berichtsjahr angeordnet 
und dabei wie bisher 185 Gebirgsgemeinden wegen ihres unbedeutenden Obst
baues ausgenommen. Der Versuch, die Kennzeichnung im belaubten Zustande 
durchzufilhren, gelang lediglich in 24 0/o der Gemeinden. Die Entfernung der Baum
ruinen bereitete im Berichtsjahre weniger Schwierigkeiten als in den Vorjahren, 
da eine Reihe von Gemeinden mit Hilfe freiwillig durchgefilhrter Rodungsaktionen 
die Obstbaumbestande bereinigten und dabei z. T. Baume entfernten, die erst in 
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einigen Jahren abgangig gewesen waren. Insgesamt wurden 78 866 Baumruinen 
oder im Absterben begriffene Obstbaume entfernt. Da die durch den Frost ent
standenen Seba.den noch nicht iiberwunden sind, diirfte auch im folgenden Jahre 
mit einer groflen Zahl abgangiger Baume zu rechnen sein, zumal der Un g 1 e i c h e  
H o  1 z b o h  r e  r im Zunehmen begriffen ist. 

8. Bisamrattenbekampfung

Das Hauptbefallsgebiet der Bisamratte verlauft in Siidbaden entlang des Hoch
rheins von Rheinfelden bis Weil a. Rh. und erstreckt sich von hier aus nach Norden 
iiber die Oberrheinebene bis Kehl. Die Fliisse und Bache der Vorbergzone und des 
Schwarzwaldes sind nach wie vor ohne Befall. Die Befallsstellen sind in den Rhein
altwassern und in den stark verzweigten Wassergraben der Auwalder um 
Freiburg und Emmendingen dichter als an anderen Platzen. Entlang des Ober
rheins halt dieZuwanderung vomElsafl her an, so dafl 1956 erstmals dieKontrollen 
iiber Kehl hinaus bis in den Kreis Rastatt hinein ausgedehnt werden muBten, wo 
mehrere Befallsstellen beseitigt wurden. Das Vordringungsgebiet i:istlich Rhein
felden bis Laufenburg a. Rh. blieb erneut befallsfrei. Insgesamt konnten im 
Berichtsjahre 864 Bisamratten vernichtet werden. Die Arbeiten des in Siidbaden 
stationierten Bisamjagers wurden wie bisher durch die aus Bundeszuschiissen 
bezahlten Jager des Bundesbeauftragten fur die Bisamrattenbekampfung unter
stiitzt. Die Vordringungsgebiete i:istlich Rheinfelden und ni:irdlich Kehl sowie der 
Raum zwischen Rheinfelden und Freiburg wurden ausschlieBlich von diesen 
Ja.gem iiberwacht. 

IV. Versumstatigkeit
1. Amtliche Mittelpriifung

Im Berichtsjahre wurden 99 verschiedene Praparate im Freiland und im 
Laboratorium gepriift, davon in Hauptpriifung 75, in Vorpriifung 24. 

Infolge der iiberaus ungiinstigen Witterung wahrend des ganzen Sommers wurde 
die Versuchsdurchfiihrung behindert und ein Teil der in Angriff genommenen 
Versuche als nicht auswertbar fallen gelassen. 

Im einzelnen wurden 352 Versuche durchgefiihrt, die sich auf folgende Gruppen 
verteilen: 

Versuche 

BeiBende Insekten 154 

Saugende Insekten 132 

Spinnmilben 16 

Winterspritzmittel 20 

Unkrauter 17 

Phytophthora infestans 6 

Keimhemmung 3 

Mehltau 4 

Insgesamt: 352 

Praparate 

26 

21 

14 

10 

15 

6 

3 

4 

99 

Laboratorium Freiland 

130 24 

117 15 

16 

20 

17 

6 
3 Keller 
4 

247 105 
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2. Eigene Versuche

a) A c k e r b a u

G r u n e  P fir s1c h b l a t t l a u s. Die bereits im Vorjahre begonnenen Versuehe zur 
Klarung der Beziehungen zwisehen dem Auftreten von Myzodes persicae und der 
Verbreitung der Kartoffelvirosen im Kartoffelvermehrungsgebiete des Sehwarz
waldes und der Baar wurden mit weiteren 5000 Gelbsehalenfiingen fortgesetzt. Mit 
Hilfe dieser Methode gelang die Feststellung, daB die im Juni einsetzende Blatt
lausbesiedlung der Kartoffeln nieht von den im Gebiete vorkommenden Winter
wirten stammt, sondern durch umfangreiehe Blattlausversehleppungen mit den 
Aufwmden aus der Rheinebene und der Sehwabisehen Alb verursaeht wird. Ferner 
konnten dureh diese Beobaehtungen die ausgesproehenen Gesundlagen fur die 
Elitevermehrung ermittelt werden. 

b) O b s t b a u

Ki r s e h  f r u  e h  t f l  i e g e. Bei der mit DDT-Nebellosung durehgefohrten Kirseh
fruehtfliegenbekampfung konnte der Naehweis erbraeht werden, daB der im Mai 
oder Anfang Juni aufgebraehte Nebelbelag dureh Niedersehlage von mehr als 
500 mm nieht abgewasehen wird und an den Blattern bis in den November hinein, 
bzw. an den Zweigen noeh im darauffolgenden Fruhjahr siehtbar und insektiz1d ist. 

W i n t e r s p r i t z u n g. Um die fur die Kirschfruehtfliegenbekampfung besehafften 
Platz-Borehers-Allzweekgerate fi.ir weitere Mafinahmen im Obstbau nutzbar zu 
maehen, wurde versueht, m1t d1esen Geraten 1m Spruhverfahren die Winter
spritzung im Kernobst durehzufi.ihren. Die bisherigen Unfersuehungen ergaben, 
daB beim Spruhen trotz sorgfiiltigster Arbeit nur 30-40 °/o der vorhandenen Ast
und Zweigflaehen getroffen werden, wahrend beim Spritzen mfolge des grofieren 
Bruheaufwandes dureh Ab- und Umlaufen der Tropfchen bis zu 80 0/o der Aste 
und Zweige behandelt werden. Die Versuehe sind noeh nieht abgesehlossen. 

S o n s  t i g e V e r  s u e  he. Die von der Bezirksstelle Meers burg durehgefi.ihrten 
biologisehen Beobachtungen an versehiedenen Wieklern (Tortricidae) fuhrten zu 
der Feststellung, daB es sieh bei dem unter dem Namen .,B o d e n s e e w i e k l e r" 
bekannten Apfelsehiidling um die Art Pamena rhediella handelt. Die dureh die 
gleiehe Bezirksstelle seit dem Vorjahre begonnenen Erhebungen uber 
E r  n ii h r u n g s  k r a n k  h e  i t  e n  der Obstbaume wurden fortgesetzt. 

Die Bezuksstelle Buhl konnte dureh ihre von der Deutsehen Forsehungsgemein
sehaft unterstiitzten Untersuehungen uber den EinfluB der Obstbaumspritzungen 
auf die Feinde der R o t e n  S p i n n e  zeigen, daB es mit bestimmten Praparaten, die 
die Feinde des Sehiidlings nieht abtoten, moglieh ist, die Bekampfung der Roten 
Spinne erfolgreicher als bisher durchzufiihren. 

c) Z i e r p f l a n z e n

Die an Balsamine, Crassula, Cyclamen, Gerbera, Petunia und Pilea auftretende 
W e i c h h a  u t m i  1 b e  (Tarsonemus pallidus) wurde versuehsweise mit ver
schiedenen Wirkstoffen bekiimpft, von denen nur mit Endrin eine befriedigende 
Wirkung erzielt werden konnte. In den Knospen sitzende Tiere lassen sich weder 
mit Endrin noch mit systemischen Mitteln vernichten. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Ptlanzenbeschau}
1. Einfuhr

Die Einfuhr von Friichten und Blumen blieb hinter dem Rekordjahr 1955 um 8,5 O/o 
zuruck. Diese Verringerung ist auf die wahrend des strengen Winters 1955/56 auch 
in den Mittelmeerlandern an Obst und Blumenkulturen entstandenen Frostscha.den 
und auf die Abnahme der Mostobsteinfuhren infolge einer guten eigenen Ernte 
zunickzufuhren. 

Mit Beginn des ,Sommerfahrplans stellte die Deutsche Bundesbah� zusa.tzlich 
Nachtziige mit untersuchungspflichtigen Waren ein, die an der Pflanzenbeschau
stelle Weil a. Rh. einen dreischichtigen Betrieb notwendig machten und zugle1ch 
eine weitere Vermehrung des Personals erforderten. 341)/o der Obsteinfuhr bestand 
aus Zitrusfriichten, die somit 15 °/o der Gesamteinfuhr ausmachten. Die Pflanzen
beschaustellen ferti.gten 1342 Sendungen mit 16 565 t fur die auslandischen Streit
krafte in Deutschland ab. 

An den vorhandenen EinlaBstellen wurden folgende Waren einer Pflanzenbeschau 
unterworfen: 

Einlaflstelle Friichte Kartoffeln 

Weil 25 055 1 551 
Kehl 7 875 905 
Singen 3 343 128 
Konstanz 290 2 
Breisach 19 1 
Waldshut 8 
--�--

Gesarntzahl 
der Sendungen: 36 590 2 587 
In Tannen: 297 798,3 36 053,6 

Es wurden zuriickgewiesen: 

Wegen Befalls rnit San-Jose-Schildlaus 
Wegen Mittelmeerfruchtfliege 
Wegen Nelkenwickler 

Blumen 

36 604 
70 
2 

36 676 
1 145,7 

Blumen- Baumschul-
Sonstiges Summe 

zwiebeln ware 

3 6 11 63 230 
2 9 2 8 863 

3 473 
292 

3 2-! 
8 

5 16. 16 75 890 
12,2 44,4 90;1 335 144,2 

178 Sendungen = 0,49 0/o d. Emfuhr (Sdg.) 
14 Sendungen = 0,04 0/o d. Emfuhr (Sdg.) 

144 K6rbe = 0,13 0/o d. Einfuhr (t) 

Fur Westberlin und Mitteldeutschland (sowjetische Besatzungszone) waren 
213 Sendungen Obst, 11 Sendungen Kartoffeln und 810 Sendungen Blumen 
bestimmt, die samtlich untersucht und mit Gesundheitszeugnissen versehen 
wurden. 

2. Ausfuhr

Die Ausfuhr von Pflanzen und Obst erfuhr 1956 gegeniiber den VoIJahren eine 
erhebliche Steigerung, die fi.i.r die Schweiz das Doppelte und fur Frankreich sogar 
das Vierfache des bisherigen Umfanges erreichte. Das Ausfuhrgut bestand vor
wiegend aus Friihobst, das auBer nach Frankreich und der Schweiz in starkem 
MaBe nach Mitteldeutschland (sowjetische Besatzungszone) exportiert wurde. 
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Fur die Ausfuhr muBten an den Obstmarkten und Pflanzenbeschaustellen insgesamt 
1091 Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse ausgestellt werden. 

Blumen u. Sonstiges 
Land Obst Baumschul- Kartoffeln Siimereien (Reb. u. Summe 

ware Zierpfl.) 

Eu r opa 
Westberlin 198 53 251 
Mitteldeutschland 269 269 
Belgien 1 1 

Frankreich 188 2 35 225 
GroBbritannien 1 1 

Italien 5 4 9 

Niederlande 4 1 5 

Osterreich 6 13 6 25 
Saargebiet 1 1 2 
Schweiz 721 12 6 28 767 
Spanien 1 1 

Tschechoslowakei 40 40 
Ungarn 1 1 

Ober s e e  
Siidafrika 1 
Argenti nien 1 1 

Uruguay 1 1 

Libanon 1 1 

Gesamtzahl 
der Sendungen 1 386 85 11 42 77 1 601 

In Tannen 6 206,2 137,8 80,0 680,0 4,2 7 108,1 

VI. Veroffentlichungen

En g e  1, H.: Beitrage zur Lebensweise des Ampferblattkafers (Gastrophysa viridula Deg.) 
Zeitschr. f. angew. Ent. 38. 1956, 322-354. 

Kirschfruchtfliegenbekampfung auch 1956 erfolgreich. Bad. Obst- u. Gartenbauer 9. 
1956, 398-399. 

K ott e, W.: Ratschlii.ge zur Spritzung der Obstbaume und Beerenstraucher im Jahre 1956. 
Bad. Obst- u. Gartenbauer 9. 1956, 15-20. 

-, Ratschlage for den Pflanzenschutz im Gemilsebau. Bad. Obst- u. Gartenbauer 9. 

1956, 75-79. 
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Land Hessen 

Pflanzensdmtzamt Frankfurt am Main 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Dr. Heinrich Hillsenberg. 

Anschrift: (16) Frankfurt a. M.-Hausen, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Strafle 2. 

I. Allgemeiner Berimt

1. Organisation und P�rsonalverhaltnisse

a) O r g anis a t i on

Im Dienstbereich der Land- und Forstwirtschaftskammer Frankfurt a. M. trat im 
Berichtsjahre in der Organisation des Pflanzenschutzdienstes keine .Anderung ein. 

Die fur den sudlichen und mittleren Teil des Dienstgebietes zustandigen B e z  i r k s  -
s t e 11 e n  S ii d u n d Mi t t  e haben ihren Dienstsitz nach wie vor im Gebaude des 
Pflanzenschutzamtes in Frankfurt a. M. Die fur den nordlichen Teil zustandige 

B e z  i r k s  s t e II e No rd  hat ihren Dienstsitz in Gieflen im Gebaude der dortigen 
Landwirtschaftsschule. 

b) P e rs o n a lv e r h a l t n i s s e

Die Gesamtzahl der Bediensteten des Pflanzensdmtzamtes hat sich i m  Berichtsjahre 
nur unwesentlich verandert. Dern Pflanzenschutzamt war nur 1 Referendar zur 
Ausbildung zugewiesen. Im einzelnen waren 1m Berichtsjahre J?eim Pfla.nzen

schutzamt tatig: 

Ordentlicher Haushalt Bundesmittel lnsgesamt 

Pflanzenschutz- Bezirks-
Pflanzen- Bezirks-

schutz- stellen 
amt stellen amt 

WissenschaH!er . . . . . . . . 5 3 1 9 

Pflanzenschutztechniker 31 1 5 37 

Laboratoriumskrafte . . . . 2 2 

Burokrafte . . . . . . . . . . . . . 6 1 7 

Sonstige Verw.-Arbeiter 4 4 

Referendare . . . . . . . . . . . . 1 1 

18 35 2 5 60 
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2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundf.unk, Beteiligung an Ausstellungen

Die Pflanzensdmtztechniker wurden durch ihre Bezirksstelle allmonatlidi uber
Einsatzfragen und sonstige dienstliche Belange unterrichtet. Anla.Blich dieser
Dienstbesprechung fanden jeweils weiterbildende V o  r t  r a g e  und Unter
richtungen auf aktuellen Fachgebieten statt. Weiter fanden zur Fortbildung der
Pflanzenschutztechniker 2 K u r  s e von jeweils 8 Tagen Dauer statt.

Da die Pflanzenschutzwarte in ihren Gemeinden die Verbindungsglieder zwischen 
den Landwirten und dem Pflanzenschutzdienst sind, wird groBter Wert auf 1hre 
Ausbildung gelegt. Hierzu wurden insgesamt 57 P f 1 an z e n  s c h u t  z wa r t  -
s c h u 1 u n g e n  durchgeftihrt. Das in diesen Schulungen vermittelte Wissen und 
Konnen kommt tiber die Pflanzenschutzwarte mittelbar der praktischen Landwirt
schaft zugute. So werden die Pflanzenschutzwarte auch zu Mittlern bei der Aufs 
klarungsarbeit tiber Pflanzenkrankheiten und -schadlinge. 

In zahlreichen P r e  s s e n  o t i z e n  , A u  f s a t  z e n  , Ru nd f u n k  s e n d  u n g e n  , 
A u s s t e l l u n g e n  und B e i spi e l s b e k a mpfu n g e n  wurde versucht, die 
neuesten Erkenntnisse tiber Pflanzenschutzmittel und -methoden an die Praxis 
heranzutragen. Uber den Umfang dieser Arbeiten im Berichtsjahre gibt die Tabelle 
am SchluB des nachsten Abschnittes AufschluB. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Viele Anfragen aus der landwirtschaftlichen, obst- und gartenbaulichen und forst
wirtschaftlichen Praxis wurden teils mtindlich, teils schriftlich beantwortet. Teil
weise waren dazu Ortsbesichtigungen und anschlieBende Untersuchungen in den 
Einrichtungen des Pflanzenschutzamtes erforderlich. Die nachfolgende Ubersicht 
enthalt eine Zusammenstellung der auf diesem Gebiet geleisteten Arbeit: 

Pfla.nzenschutzwartschulungen . . . . . . . . . . . . . 57 
Lehrfahrten und Lehrgange . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Beratungen ............................... 10 500 
Vortrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
Presseaufsatze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 171 
Ausstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10 
Schauversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
Rundgange und Ortsbesichtigungen . . . . . . . . 875 
Rundfunkmeldungen und -sendungen . . . . . . 40 

4. Meldedienst, W arndienst

Die M e l d u n g e n  der 180 z. T. ehrenamtlich tatigen Berichterstatter gaben ein 
anschauliches Bild tiber das Auftreten der Krankheiten und Schadlinge im 
abgelaufenen Jahr. Diese Meldungen wurden an den Landwirtschaftsschulen 
zusammengefaBt und dem Pflanzenschutzamt zur Auswertung zugeleitet. Die 
Sammelmeldungen der Landwirtschaftsschulen lassen beim Vergleich mit den 
Meldungen frtiherer Jahre sichere Schltisse dartiber zu, in welcher relativen Starke 
die einzelnen Schadlinge und Krankheiten in den verschiedenen Meldebezirken 
aufgetreten sind. 

Wahrend sich der Melded1enst mit der Feststellung des verflossenen Schad.
auftretens befaBt, sieht der W a r  n d i  e n s  t seine Aufgabe darin,. auf Grund lang
jahriger Versuchsauswertungen an Hand des Wetterablaufs und biolog1scher 
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Beobachtungen den giinstigsten Zeitpunkt fiir die Durchfohrung von Pflanzen
schutzmaflnahmen zu finden und der Praxis im voraus bekanntzugeben. Wiihrend 
an 12 Versuchsstellen in den verschiedensten Bezirken des Dienstgebietes die 
Unterlagen fiir die vom Rundfunk und der Tagespresse iibernommenen Warn
meldungen erarbeitet wurden, kamen zusatzlich insgesamt 13 310 Warnkarten an 
Obstanbauer und deren Vereinigungen zum Versand. Es besteht die Absicht, 
dieses Warnsystem auch auf landwirtschaftliche Kulturen, vor allem auf die Kraut
faule der Kartoffeln (Phytophthora), starker auszudehnen. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden

Die Aufgaben des Warndienstes machen es erforderlich, daB mit dem Wetteramt 
Frankfurt a. M. und seinen Stationen enge Verbindung gehalten wird. Vor allem 
angesichts der beabsichtigten Erweiterung des Warndienstes auf die Kraut- und 
Knollenfaule der Kartoffel und andere landwirtschaftliche Schiidlinge ist es uner
la.Blich, daB der kurzfristig zu erwartende Wetterablauf genau beachtet wird, da 
gerade bei diesen Krankheiten wenige Tage oder Stunden iiber den Erfolg der 
Spritzungen entscheiden. 

Aufler mit den Instanzen der i:iffentlichen Verwaltung wird mit mehreren Hoch
schulinstituten, darunter dem Institut fiir Phytopathologie der Universitat Gieflen, 
dem Verband der Schadlingsbekampfer mid dem Verband der Pflanzenschutzwarte 
enger Kontakt gehalten. 

Fragen des Vogelschutzes und der biologischen Schiidlingsbekampfung werden in 
gelegentlichen Zusammenkiinften mit Vertretern der Staatlich anerkannten Vogel
schutzwarte fiir Hessen und Rheinland-Pfalz eri:irtert. 

6. Allgemeine Dberwachungsmafinahmen

Die Durchfiihrung einiger Pflanzenschutzmaflnahmen, die von besonderer Bedeu
tung sind, wird von Organen des Pflanzenschutzdienstes uberwacht. Von beson
derer Bedeutung fiir die Giite der Saat ist die sorgfaltige B e  i z u n g d e s  S a  a t 
g e t r  e i d e s. Zu diesem Zweck haben die Landwirtschaftsschulen i m  Friihjahr 1956 
201 und im Herbst 1956 266 Beizproben bei den L o h n s a atb e,i z s t e l l e n  
gezogen und dem Pflanzenschutzamt zur laboratoriumsma.Bigen Feststellung des 
Beizgrades zugesandt. Seit Beginn der Kontrollmaflnahmen hat die Zahl der Fehl
beizungen um etwa 80 °/o abgenommen. 

Eine Uberwachung derEntwicklung der E n g e  r l  i n g  s p  I a g e  in denBefallsgebieten 
ist nur durch standige Probegrabungen moglich. Im Rahmen dieser Arbeiten waren 
in den Kreisen Biidingen und Hanau 581, in den Kreisen Dieburg, Bergstrafle und 
Darmstadt 1454 Probegrabungen erforderlich. 

Die iibrigen Uberwachungsmaflnahmen beziehen sich auf den Verkehr und den 
Handel mit giftigen Pflanzenschutzmitteln, auf die Uberpriifung gelegentlicher 
Meldungen iiber B i s  a m  r a t  t e n  vorkommen, auf das Auftreten der BI a t  t I a u  s e 
und auf die Verseuchung der Ackerbi:iden mit Ne m a t o d e  n. 

II. Wkhtige Krankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956
1. Allgemeine Schadlinge

lnfolge der feuchten Witterung der vorangegangenen Jahre waren zu Jahres
beginn Sc h n e c k e n  in auflergewi:ihnlich grofler Menge vorhanden. Die Witte-
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rung des Jahres 1956 hat zu einer weiteren Vermehrung der Schnecken beige
tragen. Bei der Herbstaussaat waren dann infolge SchneckenfraBes auch Nach
behandlungen in gr6Berem Umfange erforderlich. 

KulturmaBnahmen und die Verwendung atzender Dungemittel waren fur die 
Bekampfung nicht ausreichend, und der Einsatz metaldehydhaltiger Bekampfungs
mittel erreichte vor allem in Gartenbaubetneben eine noch nie dagewesene Hbhe. 

Nagetiere sind nur stellenweise in nennenswertem Umfange aufgetreten. Ledig
lich der SchadfraB der Wuh l m a u se, die besonders entlang der BergstraBe 
starker auftraten, verdient erwa.hnt zu werden. Bei der Beka.mpfung dieses Schad
lings bereitet die richtige Anwendung der Bekampfungsverfahren oft Schwierig
keiten. 

E n g e r  1 i n  g s s ch a d e n  waren sehr selten und lokal begrenzt. Z. T. sind die 
FraBschaden an den Wurzeln mfolge der ausreichend vorhandenen Bodenfeuchtig
keit nicht wie gewohnlich sichtbar geworden. 

2. Unkrauter

Die auBergewohnlich feuchte Witterung und die dadurch bedingte Behinderung 
bei der Bodenbearbeitung und den PflegemaBnahmen haben den Unkrautwuchs 
stark gefordert. In einer groBenAnzahl Gemeinden sind Gemeinschaftsspritzungen 
mit wuchsstoffhaltigen Unkrautmitteln durchgefuhrt worden, so daB dank dieser 
neuartigen Bekampfungsmittel das Unkraut in Getreidebestanden kurzgehalten 
werden konnte. Auch der Einsatz von Kalkstickstoff zur Bekampfung bestimmter 
Unkrautarten gewann an Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der Unkrautbekampfung wurde von Landwirten und 
Gartnern haufig Klage uber die Verunkrautung der Brachlandereien, Schutthalden, 
Wegraine usw. gefuhrt. Die auf diesen La.ndereien lingehindert aussamenden 
Unkrautpflanzen sind eine standige Quelle der Verunkrautung fur ihre Nachbar
grundstucke. Von seiten der Landwirtschaft wurde wiederholt auf die Notw'endig
keit gesetzlicher MaBnahmen zur Abstellung dieses Ubelstandes hingewiesen. 
Eine entsprechende Verordnung befindet sich z. Z. in Vorbereitung. 

3. Getreide

Seba.den durch S p e r  1 i n  g e traten nur ortlich auf. Im allgemeinen litten die 
Bruten sehr unter der naBkalten Witterung, so daB es zu keiner ausgesprochenen 
Massenvermehrung kam. Dennoch war in einigen Gemeinden Bekampfung mit 
Giftweizen erforderlich. 

Die ublichen durch Beizung bekampfbaren Getreidekrankheiten uberstiegen bei 
den nacktsamigen Getreidearten nicht das gewohnte AusmaB. Dagegen konnte 
beobachtet werden, daB die bespelzten Arten starker unter B r a n d  k r a n k  he  it  e n  
zu leiden hatten. So waren z.B. G e r s t e n h a r t b r a n d  und H a f e r f l u g b r a n d  
sowie die S tr e i f e n k r a n k h e i t  der Gerste starker vertreten. Dies erklart sich 
daraus, daB die Beizung von Hafer und Gerste nicht im gleichen Prozentsatz erfolgt 
wie die von W eizen und Rogg en. 

An einigen Stellen wurden Schad en festgestellt, die von W e i  z e 'n ga 11 muck e n  
herruhren. Es liegt damit ein weiteres Anzeichen dafur vor, daB dieser Schadling 
im hiesigen Gebiete an Bedeutung gewinnen kann. 
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Sehr verbreitet waren mehr oder weniger groBe Ertragsausfalle durch die B r a u n  -
s p e I z i g k e i t  des Weizens. Die Weizensorten erwiesen sich als verschieden stark 
anfallig. Auflerdem tritt die Krankheit in hoheren Lagen und bei hohen Stickstoff
gaben starker auf. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Die Beobachtungsstellen des Warndienstes meldeten, daB trotz des strengen 
Winters im Fruhjahr 1956 mehr K a r t o f f e l k a f e r  zum Vorschein kamen als im 
Vorjahre. Auch das AusmaB der Eiablage lieB auf eine starke Vermehrung 
schlieBen. Die im Juni · einsetzende naBkalte Witterung hat jedoch die Larven 
der ersten Generation stark dezimiert und das Tempo der Entwicklung so sehr 
verlangsamt, daB es in weiten Gebieten - vor allem in Hohenlagen -= nicht zur 
2. Eiablage kam. Lediglich in warmeren Gebieten entwickelte sich eine allerdings
schwache 2. Generation.
Die K r a u  t f  a u  I e (P hytophthora infestans) trat verhaltnisma.Big spat auf. Dies 
war im wesentlichen witterungsbedingt. Dagegen wurden Knolleninfektionen mit 
Phytophthora schon bei der Ernte der mittelfruhen Sorten festgestellt. 
Die Knollen spater Sorten waren zu einem erheblichen Prozentsatz infiziert, so 
daB mit groBeren Lagerausfallen gerechnet werden muBte. In Presse und Rund
funk wurde deshalb auf die Notwendigkeit sorgfaltigster Aussortierung der 
Knollen bei der Einlagerung hingewiesen. 
Die A b b a  u k r a n k  h e  i t  e n  der Kartoffeln traten nicht in der gewohnten Starke 
.auf. Einmal wurden die Merkmale der Erkrankungen infolge der hohen Boden
feuchtigkeit uberwachsen, und zum anderen wurden die Ubertrager der Virus
krankheiten nach starker Vermehrung im Fruhjahr im Verlauf des Sommers 
- wie auch bereits im Vorjahre - in ihrer Entwicklung gehemmt. Neuerdings ist
das Auftreten eines latenten Y-V i r u s  zu vermerken, das seit 1950 in Deutsch
land auftritt und in erster Lmie an der Sorte .. Ackersegen" (Herkunft Hannover)
beobachtet wurde.
In der Gemeinde Rohrbach bei Darmstadt und im Stadtgebiet Schluchtern wurden 
k r e  b s kranke Kartoffelknollen gefunden. Es besteht zur Zeit noch UngewiBheit 
daruber, wie diese Krebsherde entstanden sind, und ob es sich bei dem Erreger 
um einen neuen Biotyp handelt. 
K a r t o f f e l n e m a t o d e n herde befinden sich in einigen Bezirken des Dienst
gebietes. Da emige europaische und auBereuropaische Lander, die fiir den Export 
van Baumschulmaterial in Betracht kommen, verscharfte Vorkehrungen gegen die 
Einschleppung der Nematoden getroffe'n haben, muB diesem Schadling in Zukunft 
auch bei uns mehr Beachtung geschenkt werden. 

b) R u b e n
M o o s  k n  o p  f k  a f e r  und Ru b'e n a a s k  a f e r  kamen gebietsweise in unterschied
licher Starke var. R u b e  n f li e g e n  schaden erreichten nur geringe Bedeutung. 
Starkere ErtragseinbuBen sind dagegen durch BI a t  t I a u  s e ,  die sich im Fruhjahr 
zunachst auBergewohnlich stark vermehrten, verursacht warden. Spritzungen 
gegen diese Schadlinge mit organischen Phosphorsaureverbindungen sind in 
groBerem Umfange durchgefuhrt warden. Im Sommer und im Herbst war der 
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Blattlausbesatz an Ruben nur noch maBig. Bei dem Massenauftreten handelt es sich 
im wesentlichen um die S c h w a r z e  R ii b e  n b 1 a t  t l  a u  s. Die G r  ii n e P f i r s  i c h -
bla t t l a u s, die als hauptsachliche Ubertragerin der V e r gil b u n g s k r a.n k h eit 
der Ruben angesehen wird, hat nach anfanglich guter Entwicklung auf den Winter
wirten die Riibenschlage nur schwach besiedelt. Infolgedessen trat auch die Ver
gilbungskrankheit nicht im gewohnten AusmaBe auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

K 1 e e k r e  b s trat im allgemeinen gering, in den BezirkenLimburg, BadSchwalbach 
und Idstein jedoch starker auf. Sonstige Griinlandschadlinge wie K I e e w i c k 1 e r ,  
D i c k m a u l r iiB l e r  und P e r l s c h n u r k r a n k h e i t  (<lurch Sc lerotium rhizodes, 

an Futtergrasern) hatten nur i:irtlich Bedeutung. 

6. Gemiise

Trotz starker Eiablage <lurch die K o h  1 f 1 i e g e ist es dank der ho hen Niederschlage 
nur zu geringen Ertragsausfallen gekommen. Dagegen verursachten die Maden 
der Mi:i h r e n f l i e g e  und der S p a r g e l f l i e g e  betrachtliche Qualltats
minderungen. 
Z w i e b e  l f  he g e n  schaden waren allgemein geringer. Schad en durch K o h  1-
e u 1 e n-, G e m  us e e u  1 e n - und K o h l  w e  i B  1 i n g  s r a u p  e n  waren i:irtlich sehr 
unterschiedlich. Sehr verbreitet waren infolge der hohen Niederschlage pilz
parasitare Erkrankungen an Bohnen, Gurken und Tomaten. Vor allem Tomaten
friichte konnten nur durch sehr zahlreiche Kupferspritzungen vor Befall durch die 
B r a u n  f a  u 1 e (Phytophthora infestans) bewahrt werden. 

7. Obst

Von iiberragender Bedeutung war das starke Auftreten der R o t e n  S p i n n e  in 
Apfel- und Stemobstanlagen. Die Blatter dieser Obstarten farbten sich infolge des 
starkenBefalls vor allem in derRhein-Main-Ebene schon imSommer gelblichbraun. 
B 1 a t  t 1 a u  s e hatten sich in Gebieten, in denen keine planmafiige Winterspritzung 
durchgefiihrt wird, im Friihjahr und Vorsommer zunachst stark vermehrt, verloren 
aber infolge des naBkalten Sommers an Bedeutung. Es hat den Anschein, als ob 
die P f 1 a u  m e n  g e s p  in s t  m o t t e an Befallsstai;ke und -ausdehm.ing gewonnen 
hatte, wahrend die A p f e l b a u m g e s p i n s t m o t t e  weiter an Ausbreitung ver
loren hat. Neben dem S c h o r  f befall an Kernobst und Pfirsichen wurden viele 
andere Pilzkrankheiten durch die Feuchtigkeit sehr begiinstigt, vor allem auch 
Mo ni l ia an Kern- und Steinobst. 
Kirschen waren in dem gewohn ten Ausmafl von der K i r s c h f r  u c h t f 1 i e g e 
befallen. Die Starke des Befalls ist i:irtlich unterschiedlich, <loch sind die Kirschen
anlagen im gesamten Gebiete gefahrdet. Im Hinblick auf die angestieg�nen 
Anspriiche der Verbraucher in bezug auf Madenfreiheit wird diesem Schadling 
in Zukunft mehr Beachtung geschenkt werden miissen. 

8. Sonderkulturen (Zierpflanzen)

Das feuchte, i.iberwiegend kiihle Wetter wahrend der Wachstumszeit hatte ein 
vermehrtes Auftreten pilzlicher Krankheiten auch an den Zierpflanzenkulturen 
im Freiland zur Folge. So waren allgemein die Freilandtulpen stark von T·u 1 p e n
f e u e r  befallen. Ganze Bestande von Lili um candid um wurden durch die G r a u  -
s c h i mme lkra n k h e i t  ve'rnichtet. 
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In den Sommerasterbestanden entstanden durch A s t e r n  s t e r  b e  n bei einzelnen 
Sorten Totalverluste. Ebenso wie Lilien hatten auch Zinnien unter Botrytis-BefaII 

zu leiden, und zwar entstand an Ietzteren Schaden durch Faulnis an den Bliiten
trieben. 

Unter den tierischen Schadlingen waren Al ch e n  besonders haufig. Vor allem 
wurde das Wachstum von Gloxinien, Chrysanthemen, Cyclamen und Hortensien 
<lurch BI a t t  - u n d S t e n g e l  a l  c h e n  beeintrachtigt. Von sonstigen tierischen 
Schadlingen kamen W e i ch h a  u t m i  l b  e n  an verschiedenen Kulturen in ver
starktem MaBe vor. 

9. Vorratsschadlinge

In der Vorratshaltung machten sich zwei grundverschiedene Schadlinge besonders 
bemerkbar und zwar einerseits Ra t t e  n, zum anderen K o rn k a f e r. Das AusmaB 
der Schaden ist ortlich verschieden, da sich einige Orte zu mehr oder weniger 
geschlossenen BekampfungsmaBnahmen entschlossen. Auf Anforderung wurden 
diese ortlichen MaBnahmen von dem zustandigen Pflanzenschutztechniker iiber
wacht und von dem jeweiligen Pflanzenschutzwart durchgefiihrt. Zur Ratten
bekampfung kommen fast ausschlieBlich Cumarinpraparate zur Anwendung. 
AufschluBreiche Feststellungen iiber das Vorkommen von weiteren Vorrats
schadlingen in der landlichen Hauswirtschaft und iiber das AusmaB der durch sie 
verursachten Schaden konnten durch umfangreiche Begehungen von Haus und Hof 
gemacht werden. 

Zu den verbreitetsten und somit volkswirtschaftlich wichtigsten Schadli�gen 
gehoren: Die Gruppe der Fleischschadlinge (S p e ck k a f e r, K a s e  f l  i e g e), 
Getreide- und Mehlschadlinge (Ko r n k a f  e r, Me h l m o  t t e ,  Me h l k a f  e r), 
Textilschadlinge (K l e i d  e r m  o t t e ,  P e l z  k a f  e r ,  S i  I b e  r f i s  c h che n), R a t  t e n  
(H a u s r a  t t e  und W a n d  e r r  a t t e). 

Me s s i n g  k a f e r ,  die in unserem Gebiete seltener vorkommen, konnten in zwei 
Fall.en festgestellt werden. 

10. Forstschadlinge

Im Gesamtgebiet trat der E i ch e n w i ck l e r  sehr stark auf und hat im ganzen 
Dienstbereich KahlfraB an Eichen verursacht. Die Fanglampenkontrollen ergaben 
wahrend der Hauptflugzeit je Tag einen Besatz von etwa 4000 Faltern in 
4 Stunden (2 Lampen). Die K i e f e r n s chii t t e  wurde <lurch die hohen Nieder
schlage begiinstigt. E r  d m a  li s e waren in der gleichen Starke wie im Vorjahr 
vertreten. Sowohl gegen Kiefernschiitte als auch gegen Erdmause wurden umfang
reiche BekampfungsmaBnahmen eingeleitet. 

11. Holzschadlinge

Holzschutzfragen wurden im Arbeitsprogramm des Pflanzenschutzamtes ebenfalls 
starker herausgestellt. Auch die AuBenstellen haben ihre Arbeit auf diesem Gebiet 
mit Erfolg intensiviert. Eine groBere Anzahl Proben wurde auf H a u s  b o ck- und 
H a u s s  c h w a m  m befall untersucht. Zahlreiche Ortsbesichtigungen und 
Beratungen waren erforderlich. Die bisherige Arbeit hat gezeigt, daB Holzschad
linge verbreiteter sind, als gemeinhin angenommen wird. Damit hat sich ein 
weiteres wirtschaftlich bedeutsames Arbeitsgebiet eroffnet. 
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12. Bienenschutz

Zu nachgewiesenen Bienenschiiden durdl Spritzmittel ist es nur in Ausnahmefiillen 
gekommen. Bei den in mehreren Bezirken durchgefuhrten M a i  k ii f e r  -
bekiimpfungen wurden Bienen in ungefiihrdete Gebiete abtransportiert. Zur Ver
meidung von Sdlwierigkeiten wird enge Zusammenarbeit mit den Imkern 
angestrebt. Mehrere Besprechungen mit den Imkerverbiinden dienten diesem Ziel. 

111. Lenkung und Durdtfiihrung besonderer

Bekampfungsaktionen 
1. Maikaferbekampfung

Im Fruhjahr 1956 wurden in den Landkreisen Darmstadt, BergstraBe und GieBen 
Maikiiferbekiimpfungen mit Hexa-Stiiubemitteln durchgefuhrt. Im allgemeinen 
wurden bei diesen Bekampfungen bis zu 100 0/o der Kafer abgeti:itet. Die Kosten 
der MaBnahmen wurden• zu 33°/o aus 6ffentlichen Mitteln subventioniert. Die 
erfahrungsgemiiB bei der Maikaferbekiimpfung auftretenden Schwierigkeiten m1t 
den Imkern konnten diesmal fast ganzlich dadurch vermieden werden, daB 
gefahrdete Stadtgebiete von der Bekiimpfung ausgenommen oder die Biene:i
stiinde aus dem gefiihrdeten Gebiete evakuiert wurden. 

Der Erfolg der Bekiimpfungen wurde inzwischen von den betroffenen Landwirten 
bestatigt. Der Engerlingsbesatz konnte auf den an die behandelten Waldrander 
angrenzenden Grundstucken wesentlich vermindert werden. Auch der Erfolg der 
Bekiimpfungen aus dem Jahre 1955 wurde inzwisdlen durch Kontrollgrabungen 
festgestellt. Der Bekiimpfungserfolg geht zahlenmiiBig aus den Engerlings
grabungen in den Gemeinden Seeheim/BergstraBe und Bobstadt/Ried hervor. 
Dabei wurden festgestellt: 

in Seeheim 1955 (vor dem Flug) 
1956 (nach dem Flug) 

in Bobstadt 1955 (vor dem Flug) 
1956 (nach dem Flug\ 

2. Sperlingsbekampfung

1,46 Eg/qm 
1,30 E/qm( im Durchschnitt von 162 Grabungen) 

2,92 E3/qm 
1,88 E/qm (im Durchschnitt von 67 Grabungen). 

Fur 9 Gemeinden lag eine Ausnahmegenehmigung fur die Durchfiihrung einer 
Sperlingsbekiimpfung nach der Grunkornmethode (d. h. mit grungefiirbtem 
Strychninweizen) vor. 

In 5 Gemeinden konnten Bekampfungen durchgehi.hrt werden. Bei diesen Mafl
nahmen wurden insgesamt 2415 Haussperlinge vernichtet, das sind je Gemeinde 
483 Sperlinge. An Wild- und sonstigen Singvogeln fielen bei diesen Aktionen 
11 Goldammern, 1 Eichelhiiher und 1 Kleiber. Vergiftungsfalle an Haustieren und 
Hausgeflugel sind nicht vorgekommen. 

Die Maflnahmen wurden zwar zu einem erfahrungsgemiifi recht gunstigen Zeit-. 
punkt, namlidl Ende Januar, begonnen, sie muflten aber dann infolge Schneefalles 
bis Ende Februar unterbrochen werden. Bei der Wiederaufnahme der Bekampfung 
Anfang Marz hatten sich die Sperlingsschwiirme, die durch den strengen Frost 
schon dezimiert worden waren, bereits verteilt, so dafl der Bekiimpfungserfolg den 
ursprunglidlen Erwartungen nidlt ganz entsprach. 
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3. Kartoifelkaierbekampiung

So unterschiedlich wie das Auftreten des Kartoffelkafers war auch die Notwendig
keit seiner Bekampfung. In den Hohenlagen war entweder uberhaupt keine oder 
nur eine Herdbekampfung erforderlich. Im Ried und in den anderen gunstigen 
Klimalagen wurden vielerorts Gemeinschaftsbekampfungen durchgefuhrt. Stellen
weise mufite auch die Bekampfung Wiederholt werden. An mehreren Stellen wurde 
die Kartoffelkaferbekampfung mit der Krautfaulespritzung gekoppelt. Die Durch
hihrung sowie die Beratung oder Aufsicht oblag in den Gemeinden wiederum den 
Pflanzenschutzwarten. Verwendet wurden in erster Linie Lindan- und DDT
Lindan-Mittel. 

4. Vergilbungskrankheit der Riiben

Wie in den Vorjahi:en waren alle Vorbereitungen zur Durchfuhrung der Schutz
spritzung mit Metasystox im Rubenbau getroffen worden. Auf Grund der 
abgelegten Eier der Pfirsichblattlaus auf dem Winterwirt mufite mit einem 
starkeren Auftreten dieses wichtigen .Ubertragers der Vergilbungskrankheit 
gerechnet werden. Eine starkere Besiedlung der Ruben blieb aber aus, so dafi am 
6. Juni ents_chieden werden konnte, dafi eine Schutzspntzung mit Metasystox gegen
die G r u n e  P f i r s i ch b l a t t l a u s  im Berichtsjahre nicht erforderlich war. Dahin
gegen war eine Spritzung gegen die S ch w a r z e  R ii b e  n b 1 a t  t 1 a u  s (Doralis

fabae) meist unumganglich. Wegen des starken Besatzes und der vorgeschrittenen
Zeit wurde hier trotz der erhohten Kosten die Verwendung von Metasystox
empfohlen. Die spateren Kontrollen uber das Auftreten der Vergilbungskrankheit
haben die Anfang Juni getroffenen Vorentscheidungen vollauf bestatigt. Im Haupt
befallsgebiet ist die Vergilbung kaum starker als 10 °/o aufgetreten, meist lag sie
sogar noch unter diesem Wert. Lediglich in einigen Gebieten mit Sandboden wie
z. B. nordlich von Darmstadt im Kreise Offenbach und auch in einigen Taunus
gemeinden war die Vergilbung, besonders an Futterruben, recht stark (30-40 0/o).
Fur die Gesamtheit machte dieser Befall aber praktisch hichts aus. Der Ver
gilbungsbefall im nordlichen Teil des Dienstgebietes war im allgemeinen unerheb
lich. Hier wurden nur Samenruben mit Metasystox behandelt.

5. Unkrautbekampiung

Chemische Mittel zur Bekampfung von Unkrautern aufWiesen und Weiden kamen 
nur vereinzelt zur Anwendung. Es handelte sich im wesentlichen um den Einsatz 
von MCPA-Mitteln zur Unterdruckung der H e r b s t z e i t l o s e n. Zur Beseitigung 
von Vermoosungen und zur Unterdruckung breitblattriger Unkrauter wurden 
vielfach Branntkalk und Kalkstickstoff im zeitigen Fruhjahr oder im Nachwinter 
eingesetzt. Der Einsatz von chemischen Unkrautbekampfungsmitteln in Getreide
feldern war rund um 1/3 hoher als im Vorjahre.

6. San-Jose-Schildlaus-Bekampiung

Nachdem die Ausdehnung des Befalls durch den Begehungsdienst festgestellt 
worden war, wurde bereits im Dezember 1955 mit den Winterspritzungen 
begonnen, die infolge der strengen Kalte Mitte· Januar bis Ende Februar aus
gesetzt werden mufiten. 
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Als Bekampfungsmittel kamen Gebutox flussig und Gelbol zum Einsatz. In den 
Befallsgebieten wurden mit insgesamt 255 980 1 Spritzbriihe 41 696 Baume und 
28 617- Straucher behandelt. 

114 Feldgrundstucke, 421 Kleingarten und 917- Hausgarten wurden in die Aktion 
einbezogen. 

Die Spritzungen im Sommer 1956 mit E 605 sollten die Winterspritzung erganzen. 
24 von den 49 befallenen Gemeinden waren an der Sommerspritzung beteiligt. In 
der Zeit von Mitte Juli bis Ende August wurden 12 362 Baume und 19268 Straucher 
mit insgesamt 7-3 250 1 Spritzbruhe behandelt. 

Im Vergleich zum Jahre 1955 hat der Umfang der Winterspritzung ab-, derjenige 
der Sommerspritzung zugenommen. 

7. Allgemeine Winterspritzung der Obstbaume

Auf Grund der am 25. August 1955 erlassenen Ersten Hessischen Obstbauverord
nung (vgl. Amtl. Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 8. 1955, 147--148) sollte 
sowohl die Entrumpelung als auch die allgemeine Winterspritzung der Obstbaume 
und Straucher intensiviert werden. In die fachliche Mitarbeit wurden die Obst
und Gartenbauberatungsstellen einbezogen. Die Landrate bzw. Oberburgermeister 
wurden um verwaltungstechnische Mitarbeit gebeten. Trotz dieser dringlichen 
Aufforderung und Anordnung der Winterspritzung ist deren Umfang gegenuber 
den Vorjahren weiter zuruckgegangen. Die Abnahme betragt, bezogen auf den 
Gesamtbestand an Obstgeholzen, etwa 5 °/o. 

8. Kirschfruchtfliegenbekampfung

Der Kirschfruchtfliegenbekampfung kommt angesichts der Tatsache, daB die 
Anspruche der Verbraucherschaft in bezug auf madenfreie Kirschen angestiegen 
sind, zunehmende Bedeutung zu. 

Dies um so mehr, als die z. T. fur Warndienstzwecke durchgefuhrten Versuche in 
den Bezirken Wiesbaden und Hanau gezeigt haben, daB die Vermadung durch 
termingerechte BekampfungsmaBnahmen auf 1-2°/o und weniger herabgedruckt 
werden kann. Wie hoch die Vermadung unbehandelter Kirschen ist, zeigt eine 
Kontrolle der Kirschenanlieferungen in der Markthalle in Kriftel, die bei Proben 
aus Frankfurt a. M.-Sindlingen eine Vermadung von 24-32 -0/o, bei Proben aus 
dem Anbaugebiet Kriftel von 10 0/o, von Hattersheim 66 0/o und aus Wicker 114 0/o 
ergab. DaB die Vermadung durch eine gemeindeweise Bekampfung stark gesenkt 
werden kann, zeigt die in Rodenbach/Budingen durchgefuhrte generelle Bekamp
fung. Auf Grund der 1. Hessischen Verordnung zur Schadlingsbekampfung im 
Obstbau (s. o.) wurde der gesamte Kirschbaumbestand der Gemarkung mit einer 
DDT-Metasystox-Kombination behandelt und ein Absinken der Vermadung bis 
auf 0-5·0/o erreicht. 

IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittelprilfung

Der amtlichen Mittelprufung wurden 237- Mittel in der Hauptpri,ifung und 20 Mittel 
in der Vorprufung unterworfen. 
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Im einzelnen wurden gepriift: 

Hauptp r iifung 1956

Abkurzungen: F = Freiland, G = Gewachshaus, L = Laboratorium. 

Prufungsmittel V ergleichsmittel 

Mittel gegen bzw. fur Versuchs- Zahl der Zahl der 
art Mittel Konzen- Mittel Konzen- VersuchsgroJ3e

trationen trationen 

Mi t t e l  z u m  S c h u t z  
d e r  S a a t  

Getreidebeizmittel 
Weizensteinbrand F 13 26 3 7 136 qm 
Fusarium G 13 26 4 9 

Fusarium F 1 2 200qm 
Saatgutpuder F 2 4 2 2 3430 qm 
VogelfraJ3 F 4 4 2 2 840qm 
F u n g i z i d e  
Phytophthora infestans F 22 26 4 4 2985 qm 
Cercospora beticola F 12 16 2 2 95 qm 
Samtfleckenkrankheit 

an Tomate G 1 1 1 1 150 Pflanzen 
Echte Mehltaupilze F 4 4 2 2 210 Pflanzen 
Falsche Mehltaupilze F 2 2 1 1 9,6qm 
Botrytis G 1 1 30 Pflanzen 
Rost F 2 2 1 1 700qm 

In s e k t ent ii t e n d e  
Mi t t el 

Allgem. Insektizide F u.L 22 22 14 14 1536 qm 

Gemusefliegen F 10 16 6 6 840qm 

Ameisen F 1 1 600qm 

Engerlinge und 
Drahtwlirmer F 8 8 3 3 3600 qm 

Nematoden F 1 1 36qm 

Pflaumensagewespe F 7 7 2 2 30Baume 

Apfelgespinstmotte F 2 2 1 1 8Baume 

Rote Spinne F 9 9 3 3 75 Baume 

Kirschfruchtfliege F 1 1 2 2 12 Baume 

Obstmade F 4 4 2 2 21 Baume 

Blutlaus F 3 3 3 3 8Baume 

Winterspritzmittel F 12 14 4 4 46 Baume 

Win terspri tzmittel G 14 15 3 3 

Winterspritzmittel L 14 16 3 3 

Mi t t e l  g e g e n  
Un k r a  u t e r  

Getreide F 10 12 4 4 400qm 
Wiesen und Weiden F 6 6 3 3 1500 qm 
schwer bekampfbare F 3 3 3 3 700 qm 
Wege und Platze F 3 3 1 1 188qm 
Sonderkulturen F 10 21 3 3 575qm 
Mi t t e l  z u m  

To t s p r i t z e n  vo n 
K a r t o f f e l k r a u t  F 5 6 175 qm 

Mi t t e l  g e g e n  
W i l dve r b iB F 1 1 1 120 Baume 

Mi t t e l  g e g e n  
N a g e t i e r e  

Ratten Gehiift 7 10 

Hausmaus Gehiift 1 2 

Feldmaus F 10 17 25 500 qm 

Ubertrag: 241 314 83 92 
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Mittel gegen bzw. fur Versuchs
art 

Prufungsmittel 
Zahl der 

MitteJ Konzen-
trationen 

Ubertr ag: 241 314 
M i  ttel g e g e n  

Vorr a ts- un d 
Mate rial
schadling e 

Kornkafer Speicher 
K eim h e m m  ungs- u. 

La g e r  s·c h ut z mitt e I 
Speise- u. Saatkartof feln Keller 
Kohl, Mohren, Sellerie Scheune 

2 

2 
1 

Insgesamt: 246 

2 

2 

1 

319 

V ergleichsmittel 
Zahl der 

Mittel Konzen- Versuchsgr6Be 
trationen 

83 

2 

2 

87 

92 

2 

2 

96 

5 Ztr. 

6 Ztr. 
700 kg 

V o r p r ii f u n g 1956 

Mittel gegen bzw. fur 

Mi tte l  z um S c h utz 
d e r  S a at 

Getreidebe1zmittel 
Haferflugbrand 
Weizenstembrand 
Fusarium 
Fusarium 
Fungizide 
Phvtophthora infestans 
Ap-f elmehltau 
Echte Mehltaupilze 
Inse kte ntcite nd e 

Mi tte l 
Spinnmilben 
Fliegen 
Nem atoden 

2. Eigene Versudle

Versuchs
art 

F 
F 
G 
F 

F 
F 
F 

F 
Stall 

G 

Prufungsmittel 
Zahl der 

M1ttel Konzen-

3 
I 
I 
I 

4 
1 
1 

3 
I 
4 

20 

trattonen 

6 
2 
2 

. .2 . 

10 
1 
2 

3 
I 
8 

37 

Vergleichsmittel 
Zahlder 

Mittel Konzen- VersuchsgroBe · 

2 
I 
I 

2 

2 

9 

trationen 

4 64 qm 
2 16 qm 
2 

700 qrrl 

2 1908 qm 
12 Baume 

2 120 Pflanzen 

I 5 qm 

13 

80qm 
214 qm 

Der Ergiinzung der Mittelprufungsversuche, der eigenen Orientierung uber die 
Wirkung neuerer Mittel in bestimmten Kulturen und der Kliirung von Fragen, die 
von der Praxis an das Pflanzenschutzamt herangetragen wurden, diente eine gro13e 
Anzahl von Versuchen, die entweder auf dem Versuchsfeld des Pflanzenschutz
amtes oder in den Befallsgebieten direkt angelegt wurden. 

Gr613eren Raum nahmen dabei die Versuche zur Prufung der Phytotoxizitiit 
neuerer Pflanzenschutzmittel fur eine Reihe von Zierpflanzen em. Andere Versuche 
dienten der Kliirung von Fragen bei der Krautfiiulebekiimpfung, der Unkraut
bekiimpfung, der Krautabtotung bei Kartoffeln im Zusammenhang mit der 
Vektorenbekiimpfung und verschiedenen Fragen bei der Bekampfung wichtiger 
Obst- und Gemusebauschadlinge. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle
Umfangreiche Uberwachungsarbeiten erforderte die Pflanzenbeschau bei der Ein

und Ausfuhr von Pflanzen oder Pflanzenteilen. Diese hatte folgenden Umfang: 

Art der Erzeugnisse 

Blumenzwiebeln 
Baumschulerzeugnisse 

Sdmittblumen 

Kartoffeln 
Fruchte 

Saatgut 

Sonstiges (Pflanzen, 
Stecklinge usw.) 

Art der Erzeugnisse 

Baumschulerzeugnisse 

Schnittblumen 

Kartoffeln 
Fruchte 

Saatgut 
Sonstiges (Pflanzen

stecklinge usw.) 

Einfuhr 

Herkunltsland 

Holland, Ceylon 
Tschechoslowa.kei 
Frankreich 
Holland, Danemark 
Schweden 
Italien 
Italien, Jugoslawien, 
Algerien, Griechenland 
Italien, Osterreich, 
USA, Belgien 
Belgien, Danemark 
England, Holland, 
Italien, Osterreich, 
Schweden, Schweiz, 
Kalifornien, Indonesien, 
Mexiko, USA, Thailand 

Ausfuhr 

Bestimmungsland 

Luxemburg, Saar, 
Schweiz, Berlm, 
Frankreich, Osterreich, 
Schweiz, Saar 
Westberlin 
Schweiz, Italien, Berlin, 
Frankre1ch 
Jugoslawien, Polen 
England, Frankreich, 
Jugoslawien, Luxemburg, 
Schweiz 

Anzahl 
der Sendungen 

3 

3 

407 
1 

40 

9 

79 

Anzahl 
der Sendungen 

108 

108 

40 
42 

58 

VI. Veroffentlidrnngen

Gewid1t 
inkg 

238 

10 041 

37162 
15 000 

348 230 

4034 

3 904 

Gewicht 
in kg 

57 811 

1 696,9 
30 000 

303 638 
16561 259 

29 605 

B a  a s ,  J.: Uber die Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capitata Wied. Gesunde Pflanzen 8. 

1956, 5-9. 
K a i s e r ,  W.": Die Riibenmotte. Pflanzenschutzkalender 1956, 39./40. Woche. 

Krankheiten und Schadlinge der Erdbeere. Landw. WochenbL d. Land- u. Forst
wirtschaftskammer Hessen-Nassau 139. 1956. 
Die Krautfaule der Kartoffel. Mitt. DLG 71. 1956, 748-750. 

K ii the , K., und R 6 n n e b e ck , W.: Bukettartige Erscheinungen an Kartpffeln nach 
Kopfd iingung mit Kalksalpeter. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 169-171. 

K ii t h e, K.: Erfahrungen bei der Bekampfung der Erdmaus (Microtus agrestis L.) in Ober
hessen 1955. Anz. f. Schad!ingskde. 29. 1956, 161-164. 

Ra a b, R.: Unterschiedliches Auftreten der Braunspelzigkeit an Weizen. Landw. Wochenbl. 
d. Land- u. Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau 139. 1956, Nr. 39, s: 12.

W e b e r ,  G.: Insektenfanglampen fur den Warndienst. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 63, 
1956, 545-550. 
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Land Hessen 

Pflanzenschutzamt l<assel·Harleshausen 

Leiter: Gartenbaurat Karl-Heinz Zimme rman n. 

Anschrift: {16) Kassel-Harleshausen, Am Versuchsield 13. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) 0 r g a n  i s  a t  i o n
Im Berichtsjahre traten keine Veranderungen in der Organisation des Pflanzen
schutzamtes ein. Dern Pflanzenschutzamt sind 2 B e z  i rks s t e 11 e n  angeschlossen:
Kassel-Ost und Kassel-West mit 17 Pflanzenschutztechnikern.

Der Gemeinschaftspflanzenschutz fiihrte wiederum die Schadlingsbekampfung mit
den GroBgeraten erfolgreich durch. Diese Einrichtung hat in der Landwirtschaft
groBes Interesse gefunden und wird sich weiterhin durchsetzen. Es hat sich gezeigt,
daB derartige Organisationen PflanzenschutzmaBnahmen intensiver und schneller
durchfiihren konnen, als dies der ei.nzelne Landwirt von Sich aus vermag. Dies
trifft besonders dann zu, wenn die Bekampfung von Krankheiten und Schad
insekten schlagartig einsetzen soll.

Die Zahl der P f l a n z  e n  s c h u t z  w a r t e  ist mit 950 auf dem alten Stande
geblieben. Die Schulungen wurden fortgesetzt, auf denen besonders aktuelle
Themen uber Unkrautbekampfung und Mittelkunde im Vordergrund standen.

b) P e r s o n a l v e r h a l t n i s s e
Das Pflanzenschutzamt hatte im Berichtsjahre folgenden Personalbestand:

a) Ordentlicher Haushalt
(Landes- bzw.
Kammermittel)
Kassel-Harleshausen
Bezirksstellen
Geratelager

b) AuBerordentlicher
Haushalt
(Bundesmittel)
Kassel-Harleshausen

Insgesamt: 
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Wissen
schaftler 

2 
2 

3 

7 

Laliorantin Techn. Krafte Burokrafte Zusammen 

1 
16 
3 

2 

22 2 

5 
19 
3 

5 
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c) K r a ftf a h r z e u g e

Der Bestand an Kraftfahrzeugen betrug: 19 Personenkraftwagen, 1 Lastkraftwagen, 
3 Kleinstfahrzeuge und 1 Krad. 

d) G e r a t e  p a r k

Der Praxis standen folgende Pflanzenschutzgerate zur Verhigung:

Landes- bzw. Privateigenlum Zusammen Bundeseigentum 

Vollmotorisierte Gro13gerate 
(Alldog, Unimog) 2 53 55 

Aufbau- und Anhangegerate 14 14 
Tragbare Riickenspriihgerate 3 3 

Schwingfeuergerate 4 4 

Feldgespannspritzen 1260 62 1322 
Motorgespannspritzen 10 12 22 
Motorhillpumpen 147 20 167 
Handfiillpumpen 562 562 
Batteriespritzen 1019 1019 
Hochdruckspritzen 1224 412 1636 
Kol benriickenspri tzen 698 35 733 
Karrenspritzen 144 329 473 
Motorgespannverstauber 5 5 
Gespannverstauber 54 12 66 
Tragbare Motorverstauber 20 8 28 
Riickenverstauber 2417 615 3032 
Beizgerate 568 568 
Erddampfanlagen 1 40 41 

2. Auiklarung und Ausbildung, Presse, Rundiunk, Beteiligung an Ausstellungen

Von den Sachbearbeit.ern des Pflanzenschutzamtes wurden zahlreiche V o r t r a g e  
iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes in der Landwirtschaft sowie im Obst
und Gemiisebau gehalten, durch farbige Lichtbilder wirksam erganzt. Die land
wirtschaftlichen Kreisvereine und die Obst- und Gartenbauvereine zeigten sich 
wahrend der Diskussionen besonders aufgeschlossen, wie auch das allgemeine 
Interesse fur bestimmte Pflanzenschutzmallnahmen, die den Betrieb finanziell 
giinstig beeinflussen, standig steigt. Vor den Oberklassen der Landwirtschafts
schulen wurde P f l a n z e n s ch u t z u n t e r r i ch t  mit Lichtb1ldern erteilt und 
versucht, den Schiilern auch die allgemeinen Grundlagen der Biologie naher
zubringen. Die Sachbearbeiterin fur Vorratsschutz unterrichtete vor den Madchen
abteilungen iiber die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge im Gemiisebau 
sowie iiber Fragen des Vorratsschutzes (nahere Angaben hieriiber in Abschn. II, 
9; S. 101), € I 

Zur .Fortbildung der Pflanzenschutzwarte wurden S c  h u 1 u n g s k u r s e abgehalten 
und hauptsachlich praktische Themen iiber Unkrautbekampfung und Mittelkunde 
behandelt. Ferner wurden im Berichtsjahre diejenigen Pflanzenschutztechniker zu 
einem F o r t  b i  1 d u n g s  1 e h  r g ang einberufen, die nicht iiber die entsprechende 
Vorbildung (staatl. gepriifter Landwirt, Gartenbautechniker ) verfiigten. Der Lehr
gang schloJ3 mit einer schriftlichen und miindlichen Priifung ab. Weit.ere Fort
bildungslehrgange wurden abgehalten und sind fur die Zukunft geplant. 

Erstmalig brachten die 3 wichtigsten Tag e s z e i t  u n g e n  Warnmeldungen des 
Warn- und Beobachtungsdienstes. Die F a  c h z e i t s  c h r ift e n  veroffentlichten 
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Aufsatze iiber die laufenden PflanzenschutzmaBnahmen. M e r k  b l a t t e r  zur 
Winter- und Sommerspritzung wurden gedruckt und zahlreichen Interessenten 
zur Verfugung gestellt. Der Pflanzenschutzkalender und die Zeitschrift ,,Gesunde 
Pflanzen" warben fur die Verbreitung des Pflanzensdmtzgedankens. 
Der W a n d e r l e h r s c h a u  des Pflanzenschutzamtes wurde iiberall groBtes Inter
esse entgegengebracht. Diese Lehrschau fand in groBeren landlichen Gemeinden 
statt, nachdem die Kreisstadte bereits beriicksichtigt waren. 
Fur V ortrage und Ausstellungen stand en folgendes A n s  c h a u u n g s m a t e r  i a 1 
sowie L i  t e r a  t u r  zur Verfugung: 316 NaBpraparate, 151 Troc:kenpraparate, 
307 ausgestopfte Tiere, 75 Unkrauttafeln, 76 Biologien, 4010 Diapositive, 3 Filme, 
110 Bande Zeitschriften, 683 Bucher, 24 englische Bucher. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Die Sachbearbeiter und Pflanzenschutztechniker ubten im gesamten Dienstbereich 
beratende Tatigkeit aus. Dabei wurde der Obst- und Gartenbau besonders beriic:k
sichtigt. Innerhalb der Vortragstatigkeit wurden die Auswahl und Anwendung der 
Mittel eingehend dargelegt. Besonders wichtig war die beratende Tatigkeit in den 
Gartenbaubetrieben auf dem Gebiet der Unkrautbekampfung. - Die Aufgaben im 
H o  1 z - u n d F o r s t  s c h u t  z erweitern sich standig. Hier war en es besonders die 
Hausbock- und Hausschwammbekampfung (vgl. auch Abschn. II, 10; S. 101) sowie 
die Bekampfung der Krankheiten und Schadinsekten der Pappel. Die Ausbreitung 
des Hausbockes hat erheblich zugenommen, so daB die Beratung noch eingehender 
gestaltet werden mull. Die Ausdehnung des Pappelanbaues erforderte groBte Auf
merksamkeit hinsichtlich des Gesundhettszustandes und der Uberwachung der 
Pappelkulturen. - Die Probleme der bio l o g i s c h e n  S c h a d lin g s b e k a mp
f u n g  werden immer zahlreicher und verlangen eingehende Beobachtung der 
Mittelwirkung auf die Nutzinsekten. Be1 Vortragen und auf Pflanzenschutzaus
stellungen wurde die Bedeutung der biologischen Schadlingsbekampfung immer 
wieder besonders betont. Wie in den vergangenen Jahren, so wurden auch im 
Berichtsjahre mit der Forstabteilung der Land- und Forstwirtschaftskammer Kur
hessen und dem Bezirksforstamt alle Fragen iiber den Mitteleinsatz im Forst ein
gehend besprochen. Auf die groBe Bedeutung des V o g e  1 s c h u t  z e s wurde in 
Vortragen durch den Bezirksbeauftragten fur Vogelschutz hingewiesen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der M e  Id e d i e  n s t wurde von 130 Berichterstattern wahrgenommen. Die Kreis
pflanzenschutztechniker wurden zur Berichterstattung gleichfalls herangezogen. 
Der W a r n - u n d  B e o b a c h t u n g s d i e n s t  konzentrierte sich auf bestimmte 
Krankheiten und Schadinsekten wie Schorf (Fusicladium), Kartoffelkrautfaule 
(Phytophthora), Vergilbungskrankheit der Ruben, Blattlause, Rubenfliege, Weizen
gallmucken, Kohldrehherzmiicke, Rote Spinne und Ebereschenmotte. Bei den Feld
begehungen und Saatenanerkennungen konnten die wichtigsten Krankheiten und 
Schadlinge eingehend erklart werden. Diese Art der Unterweisung fand bei den 
Landwirten groBtes Interesse. - Innerhalb des Warndienstes hat der B l a t t-
1 a u  s w a r n  d i e  n s t mit den Blattlauszahlungen zur Bekampfung der Vergilbungs
krankheit der Rube besondere Bedeutung. So wurden im Berichtsjahre in 5 Kre1sen 
Kurhessens Blattlauszahlungen durchgefuhrt. Durch Warnmeldungen konnte die 
Bekampfung der Blattlause termingemaB durchgefuhrt werden. Den Wert dieser 
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Meldungen hat heute fast jeder Landwirt erkannt. Die Zahl der veroffentlichten 
Meldungen betrug 35. Mit dem Wetteramt Kassel wurde intensiv zusammen
gearbeitet. Die tiiglichen telefonischen Durchsagen uber die jeweilige Witterung 
und voraussichtliche Gestaltung der Gro13wetterlage lie13en eine langere Planung 
der wichtigsten PflanzenschutzmaBnahmen zu. Der Warndienst wird weiter aus
gebaut (vgl. auch Abschn. I, 2; S. 95). 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden und mit dem
Schadlingsbekampiungsgewerbe

Die Zusammenarbeit mit den zustandigen wissenschaftlichen Instituten und den 
Pflanzenschutzamtern gestaltete sich sehr rege. Mit den forstlichen Behorden wur
den Fragen uber Holz- und Forstschutz behandelt (s. o. unter I, 4). Ein reger 
Gedankenaustausch erfolgte mit den wissenschaftlichen Instituten der Biologischen 
Bundesanstalt uber die Ergebnisse und Untersuchungen auf dem Gebiete der Blatt
lausforschung, der Biologie der Weizengallmiicken, des Kartoffelnematoden, des 
Kartoffelkrebses und der Kartoffelkrautfaule. Die Warnmeldungen wurden der 
Dienststelle fiir Melded1enst, Prognose und Warndienst der Biologischen Bundes
anstalt in Berlin-Dahlem zwecks weiterer Auswertung ubersandt. Zur Klarung 
spezieller Pflanzenschutzfragen wurde mit der Forst-, Gartenbau- und Ackerbau
abteilung der Land- und Forstwirtschaftskammer eng zusammengearbeitet. - Die 
Genossenschaften haben durch Gemeinschaftsarbeiten mit ihren Aufbaugeraten die 
wichtigsten Pflanzenschutzma13nahmen durchgefiihrt. Die schweren Unwetter, die 
im Juli 1956 uber Kurhessen niedergingen und verheerende Schaden gr613ten 
Ausma13es anrichteten, verhinderten den laufenden Einsatz der Gro13gera.te auf 
den Feldern. Das traf hauptsa.chlich fiir die Krautfaulebeka.mpfung zu. Aus diesem 
Grunde konnten auch die gewerblichen Scha.dlingsbekampfer nur zeitweise 
Bescha.ftigung finden. Ihr Haupteinsatz erstreckte sich besonders auf den Holz
und Vorratsschutz. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

7 584 landes- und bundeseigene P f l an  z e n s c h u t  z g e r  a t e  wurden von den 
Pflanzenschutztechnikern kontrolliert. Auf Grund der strengen Uberwachung 
haben sich viele Burgermeister dazu entschlossen, die Pflanzenschutzgera.te in 
einem gesonderten Raume unterzubringen. Die Pflanzenschutzwarte wurden 
angewiesen, der Pflege der Gera.te gr613te Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Die A u g e  n s t e c k  1 i n  g s p r u f u n  g bei Kartoffeln wurde wiederum mit 215 kur
hessischen und au13erkurhessischen Herkti.nften durchgefiihrt. 

Die weitere Ausbreitung des K a r t  o f f  e l n e m a t o d e  n machte es erforderlich, 
von den befallenen Flachen Bodenproben zu nehmen. Erstmalig zog eine Gruppe 
von Pflanzenschutztechnikern in einer Gemeinde von sa.mtlichen Ackerfla.chen 
Bodenproben. Von 164 ha Ackerland der Gemeinde wurden 1312 Mischproben 
genommen (von 1 ha = 8 Mischproben, 1 Mischprobe = 50 Einstiche). Es ist 
beabsichtigt, nach Feststellung der Befallsstarke der einzelnen Felder den Flur
zwang durch Festlegung von sog. Gewannen nach der thuringischen Fruchtfolge
einteilung einzufiihren. Em Raum fiir die Nematodenuntersuchungen wird ein
gerichtet. Gleichzeitig sollen Erdproben von angelieferten Zuckerruben auf 
R u b e  n n  em a t o  d e n  besatz untersucht werden, da der Verdacht besteht, da13 
auch hier eine Verseuchung der Felder vorliegt. 
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Zu den alten K a r t  o f f  e 1 k r e  b s herd en ist ein neuer hinzugetreten. Die erforder
lichen Bekampfungsmaflnahmen wurden eingeleitet und die alten Krebsherde 
streng uberwacht. 3 Biotypen-Feldversuche gelangten in Fulda und Schweinsberg 
(Kr. Marburg) zur Durchfiihrung. 

Der S a n  - J o se - S c  h i  1 d 1 a u  s - Begehungsdienst erstreckte sich auf die Kreise 
Fulda, Hersfeld, Hofgeismar und Witzenhausen mit insgesamt 94 Gemeinden. 
35597 Baume und Straucher, 19 ar Flache an Einschlagplatzen und 3 Baumschul
betriebe wurden kontrolliert. 32 befallsverdachtige Proben gelangten zur Unter
suchung. Befall wurde nicht festgestellt. 

Das starke Auftreten der B i s  a m  r a t  t e in der Werra erforderte eine tiberaus 
scharfe Uberwachung dieses Schadlings. Der Leiter des Pflanzenschutzamtes hatte 
in Thtiringen eine Besprechung mit den unteren Pflanzenschutzbeh6rden tiber die 
Bekampfung der Bisamratte und die erforderlichen Uberwadmngsmaflnahmen. Da 
der Verdacht besteht, daB zahlreiche Tiere aus dem mitteldeutschen Raume nach 
Kurhessen einwandern, versicherten die zustandigen thtiringischen Stellen, das 
Werragebiet in Zukunft starker beobachten zu lassen. · Gleichzeitig wurde ver
einbart, in Kurze eine Aussprache herbeizufiihren, an der die interessierten Lander 
der sowjetischen Besatzungszone und der Bundesrepublik teilnehmen sollen. 
Bisher wurden in dem Werragebiet in Kurhessen 171 Bisamratten gefangen. 

Die L o h n  s a a t  b e  i z s t e 11 en wurden tiberprtift. Auf die Gefahr der Uberbeizung 
wurde hi:rigewiesen, di� bei feuchtem gebeiztem Getreide, das nach der Beizung 
langere Zeit gelagert wird, immer gegeben ist. Derartige Schaden wurden im 
Berichtsjahre beobachtet. 

Die R a t t e  n bekampfung wurde von den Pflanzenschutztechnikern uberwacht und 
besonders das Auslegen der Kcider kontrolliert, da leider immer noch vereinzelt 
Vergiftungen von Haustieren vorkommen. 

II. Wichtige !<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Seba.den und Schadlinge

Nach einem kalten und anhaltenden Winter kam die Vegetation infolge des langen 
Nachwinters erst recht spat in Gang. Die Frtihjahrsbestellung, insbesondere die 
Zucker- und Futterrubenbestellung, erfolgte auflerst spat, so da13 die noch sehr 
jungen Pflanzen unter der im Mai einsetzenden T r o c k e n  h e  i t  stark zu leiden 
hatten. Sie blieben daher im Wachstum erheblich zuruck. Auch Sommergetreide 
litt unter der Trockenheit. Als dann Anfang Juni :riasse Witterung mit zeitweise 
sehr heftigen Regenfallen einsetzte, kam es vielfach zur Verschlammung und 
Uberflutung der Bestande, die gr613tenteils vernichtet wurden. -Der nasse Sommer 
verhinderte eine Massenvermehrung der F e l d m a u s e. Wuh l m a u s e  richteten 
in Obst- und Gemusegarten wieder erhebliche Schaden an. - Zahlreiche 
S p e r  1 i n  g e gingen durch die naflkalte Witterung zugrunde. Besonders Jung
sperlinge gingen ein, so daB eine ubermaBige Vermehrung nicht eintrat und nur 
in einzelnen Gemeinden im Winter Bekampfungen notig wurden. -Das Auftreten 
der A c ker s c h n e c k en war in den Herbstmonaten tiberaus stark. Die Winter
saaten litten merklich unter Fraflschaden, muflten vielfach umgebrochen und neu 
bestellt werden. 
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2. Unkrauter

Das spate Fri.ihjahr liefl eine intensive Unkrautbekampfung mit den Bodengeraten 
mcb.t zu. Oft war es wegen der unbestandigen Witterung nicht moghch, chemische 
Mittel rechtzeitig einzusetzen. Allgemein konnte man eine starke Verunkrautung 
auf fast allen Feldern beobachten. Wahrend der Saatenanerkennungen wurde 
immer wieder festgestellt, dafl F l u  g h  a f e r ,  W i n d h  a 1 m und K 1 e b k  r a u  t sich 
weiter ausbreiten. 

3. Getreide

Der Getreidebeizung brachte man nicht immer die notige Aufmerksamkeit ent
gegen. B r a n d kr a n kh e i ten und S c h n e e s c hrm m e l  traten in starkerem 
Mafle auf. Besonders machte sich die B r a u n  s p e 1 z i g k e it bei Weizen bemerk
bar, die zu grofleren Ertragsverlusten <lurch Ki.immerkorn fi.ihrte. Starker Befall 
<lurch G e t r e i d e m e h l t au, S c h w a r z r o s t  und Bra u n r o s t ,  Fusarium und 
und S c h w a r z e  pilze wurde i.iberall festgestellt. - Auf Grund der niederschlags
reichen und ki.ihlen Witterung trat die W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e nur sehr schwach 
auf, so dafl eine Bekampfung nicht empfohlen wurde. - Schaden <lurch die F r  i t
f 1 i e g e wurden ortlidI haufig beobachtet. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Die schweren Unwetter verursachten weitgehende Uberschwemmungsschaden in 
den Kartoffelbestanden. Stauende Nasse trat deshaib lange Zeit auf den Feldern 
auf, so dafl ortlich die Ernte vollig ausfiel. Die Krautfaulebekampfung muBte 
wiederholt unterbrochen werden. AuBerst starker Befall durch die K r a u t  fa u 1 e 
(Phytophthora infestans) war die Falge, der schon zeitig den Zusammenbruch der 
Kartoffelbestande herbeifi.ihrte. Die Nafl f a u l e  breitete sich mit der B r a u n 
f a  u 1 e zusammen verheerend aus; beide fi.ihrten zu ho hen Verlusten. - Die nafl
kalte Witterung hemmte die Vermehrung des K a r t  o f f  e 1 k a f e r  s erheblich. Sein 
Auftreten blieb ortlich begrenzt. - Wahrend des Sommers trat von den V i r u s  -
kr a n kh eit e n  besonders bei der Sorte .. Ackersegen" starke Verseuchung mit 
schwerem K r a u s e l m o s a i k  und B l a t t r o l l kr a n kh e i t  auf. Die S t r i c h e l 
kr a n kh e i t zeigte sich intensiver als in den vergangenen Jahren. Uberwiegend 
war die Sorte .. Augusta" befallen. Leichte M o s a i kkr a n kh e it war oft zu sehen, 
wahrend sich die B u k e t  t k r a n k  h e  it nur vereinzelt bemerkbar machte. - Die 
S c h a l e n n e kr o s e  wurde an eingefi.ihrten Pflanzgutherki.inften im Friihjahr 
wiederholt festgestellt, so dafl mehrere Sendungen beanstandet werden muflten. 

b) Rub e n

Die naflkalte Fri.ihjahrswitterung verursachte sehr langsames Wachstum der 
Ri.iben. A u  f l  a u  f s c ha d e n  waren haufig die Folge. Besonders litten die Ri.iben 
unter der starken Tr o c ke n h e itEnde Mai. Als dann die Ri.ib e nf l i e g e  in 
verheerendem Mafle auftrat, war die Hohe des Schadens nicht mehr zu i.ibersehen. 
Uberall wurden hohe Blattverluste festgestellt. Hinzu traten Uberschwemmungs
schaden, die zahlreiche Ri.ibenbestande vollkommen vernichteten. Die B 1 a t  t 1 a u  s -
besiedlung der Zuckerri.ibenfelder mit der G r i.i n e n Pfi r s i c h b l a t t l a u s  und 
S c h w a r z e n  Ri.ib e n b l a t t l a u s  war nur im Juni starker. Bereits ab Mitte Juli 
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waren die Rii.benfelder frei von Blattliiusen. Durch Warnmeldungen wurde Ende 
Juni zur Blattlausbekiimpfung aufgefordert (vgl. Abschn. I, 4; S. 96). Die V e r  -
g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  blieb schwach ausgepriigt und trat nur in einzelnen 
Nestern auf, die engbegrenzt blieben. Die Bonitierung ergab einen Vergilbungs
befall von 7 °/o. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Klee und Luzerne waren von B 1 a t  t f 1 e ck e n  k r a n k  h e  i t  e n  erheblich befallen, 
besonders der Klee vom B 1 a t  t s c h o  r f. Die Luzerne zeigte Befall durch die 
W e l k e k r a n k h e i  t, den F a l s  che n  M e h l t a  u und K lap p e n s  ch o r f. Der 
R a p s g l a n z k ii f e r  befiel ortlich die Rapsbestiinde starker als in den vorigen 
Jahren. 

6. Gemiise
. 

Die regnensche Witterung fii.hrte zu hohen Verlusten im Gemii.sebau. Gurken und 
Tomateri erbrachten eine vollige Mi.Bernte. Auch die Busch- und Stangenbohnen 
blieben im Ertrage merklich zurii.ck, litten hiiufig unter B r e n  n f l e ck e n  k r a n k  -
h e i t  und V i r u s k r a n k h e i t e n  sowie unter S p i n n m i l b e n befall. Hinzu kam 
der starke Befall mit der S chw a r z  e n  B o h n e n b l a t t l a u s ,  der das Wachstum 
der Pflanzen zeitweise hemmte. Bei Toma ten traten die B r a u n  f ii u l e  
(Phytophthora iniestans) und bei Sellerie die B 1 a t t  f l e ck e n  k r a n k  h e  i t  sehr 
stark auf. Der K o h l f l i e g e n befall betrug etwa 15-20 °/o. Zw i e b e l f l i e g e  und 
M 6 h r e  n f l  i e g e waren schwiicher verbreitet. 

7. Obst

Sehr ungunstig wirkte sich die naBkalte Witterung auf die Blute der Sii.B-, Sauer
kirschen und einiger Pflaumensorten aus. Mangelhafte und teilweise unterbliebene 
Befruchtung fii.hrte bei Sii.B- und Sauerkirschen zu umfangreichem Fr u c h t f a  11. 
Der strenge Fr o s t  im Februar richtete bei einigen Birnensorten wie "Williams 
Christbirne", .,Kostliche aus Charneu" und .,Gellerts Butterbirne" und Sii.B
kirschensorten sowie besonders bei Pfirsichbiiumen schwere Schiiden an. Von den 
freistehenden Pfirsichbiiumen erfroren etwa 98 °/o. Nur einige Spalierbiiume und 
Biiume in geschii.tzten Lagen blieben erhalten. Von den Apfelsorten wurde 
.. Ontario" schwer geschiidigt. S ch o r f  trat im allgemeinen sehr spat auf, da die 
trockene Witterung im Mai den Sporenflug, verhinderte. Der Befall war an Apfeln 
und Birnen sehr stark, am stiirksten trat der L a g e r s  c h o  r f hervor. Ebenfalls 
waren ungepflegte Schattenmorellen vom K i r s ch e n  s c h o  r f derart befallen, daB 
ortlich die Ernte giinzlich ausfiel. Fr u c h t f  ii u 1 e bei Sii.Bkirschen war ebenfalls 
sehr verbreitet. Die Ausbreitung der O b s t  b a u  m s  p i n  n m  i 1 b e ,  die nunmehr an 
allen Obstgeholzen vorkommt, nimmt stiindig zu. An Zwetschen trat der Laubfall 
bereits im Juli und August ein. Die Frii.chte blieben klein und sauer. Auch die 
Apfelsorten sind bedroht und zeigten ortlich erheblichen Befall. A p f e l w i ck l e r  
und E b e r e  s c h e n  m o t t  e wurden in ihrer Vermehrung d urch die regnerische und 
kii.hle Witterung gehemmt, so daB nur sehr schwacher Befall vorlag. Der Schaden 
durch die P f l a u m e n s ii g e w e spe betrug etwa 25-30 0/o. Die A p fe l b a u m
g e s p  i n s t  m o t t e richtete in ungepflegten Garten und Plantagen schwere Schaden 
durch KahlfraB an. 
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8. Zierpflanzen

G r a u s  ch i m m  e 1 an Cyclamen und Geranien kam verbreitet vor. Die B 1 a t  t
f l  e ck e n  k r a n k  h e  i t  machte sich besonders an Chrysanthemen bemerkbar. Die 
K r a u  t f  a u  1 e befiel Gloxinien und Calceolarien. B 1 a t  t a  1 c h e n  tra ten an 
Chrysanthemen und S t en g e 1 a 1 c h e n  an Hortensien erheblich auf, so daB 
starkere Verluste bei verkaufsfahigen Pflanzen zu verzeichnen waren. Die Ver
seuchung mit V i r u s k r a n k h e i t e n  war in einzelnen Betrieben derart umfang
reich, daB z. B. Dahlienknollen restlos vernichtet wurden. Nelkenjungpflanzen 
wurden auf Befall mit Viruskrankheiten hinsichtlich der Einschleppungsgefahr 
sehr streng tiberwacht. Die Erdentseuchung gewinnt in den Gartnereibetrieben 
immer mehr an Bedeutung, so daB mehrere Erddampfgerate gekauft wurden. 

9. Vorratssdrntz

Im BerichtsJahre waren besonders zahlreiche Beratungen zur Me h Im i I b e  n -
bekampfung notig, wobei die Verseuchung in vielen Fallen schon von den Futter
mittelfabriken hernlhrte. H a u s  m i  1 b e  n und S t a u b  1 a u  s e vermehrten sich vor
wiegend im Kr. Eschwege massenhaft. K o r n k a f e r ,  Re'i s m eth l k a f e r  und 
Me h I k a f e r  traten starker als in den V orjah�en auf. Durch zahlreiche Beschwer
den aus der Praxis veranlaBt, ftihrte die Sachbearbeiterin Kontrollen in 
48 Getreidespeichern <lurch, die van einem Schadlingsbekampfer mit einem 
Bekampfungsmittel gegen Kornkafer ausgespritzt warden waren. Da dem Spritzen 
in keinem Falle eine Vorarbeit wie Entrtimpelung und Sauberung vorausgegangen 
war, wurde in 60 0/o der Fa.He der Schadlingsbefall nicht beseitigt. - Auch K o r n 
m o t t e n, D i e b - und Me s s i n g k a f e r  traten starker als i n  den Vorjahren auf. 
Der hohe Befall der Raucherkammern mit S p e ck k a f e r n  ist infolge verbreiteter 
BekampfungsmaBnahmen zurtickgegangen. Dagegen war im Sommer der Einfall 
van P e l z k a f e r n  in die Hauser er heblich. In einem groBen Kasseler Siedlungs
vierte.J hatten die Mieter unter dem Eindringen van Ra s e  n m  i 1 b e  n sehr zu 
leiden. Die Bekampfungsaktion scheiterte an dem mangelnden finanziellen Beitrag 
der Wohnungsbaugesellschaft. - Die Sachbearbeiterin ftihrte die Hauptprtifung 
von 2 Kornkafer-Einstaubemitteln und 10 Kornkafer-Einstaubeversuchen <lurch. 
Mit 15 verschiedenen Fliegen-Bekampfungsmitteln legte die Sachbearbeiterin 
53 Versuche in allen Kreisen Kurhessens an. Der Einsatz von F l i e g e  n streifen war 
besonders im Kuhstall lohnend. - Ra t t e  n bekampfungsversuche wurden eben
falls durchgeftihrt. 

Von der Sachbearbeiterin wurden im Berichtsjahre 37 Vo r t  r a g e  gehalten. Diese 
verteilten sich auf die Landfrauenvereine, auf einen Hausfrauenverein, auf den 
groBen Beratungswagen der Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen, auf die 
Lehrfrauennachmittage und auf die Lehrschau des Pflanzenschutzamtes. AuBerdem 
ftihrte sie 40 Lehrgange mit praktischen Anweisungen durch. Sie erfaBten die 
Madchenklassen der Landwirtschaftsschulen, die landlichen Hauswirtschafts
lehrlinge, die Meisterinnen der landlichen Hauswirtschaft, die Oberklassen der 
landwirtschaftlichen Berufsschulen und die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schulen. 

10. Holzschutz

In verstarktem MaBe wurde das Pflanzenschutzamt zu Schadensfallen <lurch 
H a u s s  c h w a m  m ,  H a u s  b o ck und andere Holzzerstorer hinzugezogen. An 
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Hand der Einsendungen oder bei Ortsbesichtigungen wurden Schadinsekten und 
pilzliche Erreger bestimmt und die entsprechenden BekiimpfungsmaBnahmen 
empfohlen. Aufklarung und Beratung erstreckten sich vorwiegend auf den vor
beugenden Holzschutz. 

11. Forstschutz

Im Forst wurden verschiedene GroBversuche gegen K' i e f e rn s  ,c hut t e und 

E r  d m a  u s e  durchgefiihrt. Es sollte besonders untersucht werden, wie sich die 
Spriihgerate unter verschiedensten Bedingungen einsetzen lassen. - Die im Vor
jahre durchgefiihrten Versuche zur Bekampfung des Ri e s e n f i c h t e n ba s t 

k a f e r s wurden fortgesetzt. 

Ill. Lenkung und Durchfuhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 
S p e rlin g s b e k a m p f u n g. In 10 Gemeinden wurde unter Aufsicht des Pflanzen

schutzamtes die Sperlingsbekampfung durchgefiihrt. Dabei fielen insgesamt 
2710 Haussperlinge, 2 Feldsperlinge, 5 Elstern und 2 Eichelhaher. Der Ausfall an 
Sing- und Nutzvogeln war auBerst gering. Die naBkalte Witterung im Friihjahr 
und der feuchte Sommer haben den Sperlingsbestand weiterhin verkleinert. Zahl
reiche Jungsperlinge gingen zugrunde. 

IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

H a u p t p r ii f u n g  

Prilfungsmi ttel Vergleichsmittel 
Mittel gegen bzw. zur Versuchsort Zahl der Zahl der Zahl der 

Versuche Mittel Konzen- Mille! Konzen-

trationen trationen 

Weizensteinbrand Freiland l 20 40 4 8 

Streifenkrankheit Freiland 1 15 30 3 6 

Haferflugbrand Freiland 1 18 36 4 8 

Krautfaule bei Kartoffeln Freiland l 7 9 3 4 

Apfelschorf Freiland 3 8 8 4 5 

Apfelmehltau Freiland l 3 3 1 1 

Samtfleckenkrankheit Gewachshaus 1 1 l 1 1 

Bohnenrost Freiland 1 1 2 2 3 
Begonienmehltau Gewadlshaus 1 2 2 2 2 

Unkraut in: 
Getreide Freiland 3 10 12 4 4 
Griinland Frei!and 2 6 6 3 3 

Buschbohnen Freiland 1 1 2 1 1 

Flachs Freiland 2 I 2 1 1 

Mohren Freiland 3 3 3 1 l 

Zw1ebeln Freiland 3 5 7 1 l 

Unkraut auf Wegen Freiland 3 7 8 3 3 

Verholzte Pflanzen Freiland 4 6 6 4 4 
Allg. Sdliidlinge an 

Apfeln 
Winterspritzung Freiland 2 12 15 2 2 

Ubertrag: 34 126 192 44 58 
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Priifungsmittel Vergleichsmitlel 

Mittel gegen bzw. zur Versuchsort Zahl der Zahl der Zahl der 
Versuche Mittel Konzen- Mille! Konzen-

trationen trationen 

Ubertrag: 34 126 192 44 58 

Apfelbaumgespinstmotte Freiland 1 5 6 3 3 

Apfelwickler Freiland 2 4 4 1 1 

Pflaumensagewespen Fre1land 1 2 2 1 1 

KohlweiBlingsraupen Freiland 1 5 5 2 2 
Blattlause an Apfel Fre1land 6 5 5 1 1 

Blattlause an Zwetschen Freiland 1 3 3 1 1 

Blattlause an Beerenobst Freiland 5 5 5 1 1 

Dr ah twurmer Freiland 2 5 5 3 3 

(Saatgutpuder) 
Drahtwiirmer Freiland 2 4 4 1 1 

(Komb. Beizmittel) 
Drahtwtirmer Fre1land 1 1 1 1 1 

(Streumittel) 
Spinnmilben an: 

Apfel Freiland 3 16 17 3 3 

Stangenbohnen Freiland 1 11 11 2 2 

Erdbeeren Freiland 1 5 5 2 2 

VogelfraB in: 
Futtermais Freiland 2 5 5 1 1 

Blatterbsen Freiland 1 5 5 1 1 
WildverbiB an 

Apfelbiischen Freiland 2 1 1 

Keimbildung bei 
Kartoffeln Keller 2 3 4 2 

Insgesamt 68 211 280 70 84 

Vo r p r ii f u n g  

Priifungsmittel Vergle1chsmittel 
M1ttel gegen bzw. zur Versuchsort Zahl der Zahl der Zahl der 

Versuche Mille! Konzen- Mille! Konzen-

trationen trationen 

Weizensteinbrand Freiland 1 1 2 4 8 

Streifenkrankheit Freiland 1 1 2 3 6 

Haferflugbrand Freiland 1 1 2 4 8 

Krautfaule an Kartoffeln Freiland 2 2 5 3 5 
Krautfaule an Tomaten Freiland 2 2 2 3 3 
M6hrenfliege Freiland 6 1 2 1 1 
Rettichfliege Freiland 1 1 3 1 1 
Zwiebelfliege Freiland 3 1 1 1 1 

Insgesamt 17 10 19 20 33 

2. Eigene Versuche

10 GroBversuche zur Unkrautbekampfung im Winter· und Sommergetreide mit je 
5 Mitteln und 4facher Wiederholung. 

1 GroBversuch mit verschiedenen Hafersorten mit Wuchsstoff- und Gelbmitteln 
zur Priifung der Mittelwirkung auf die Unkrauter und Kulturpflanzen. 

1 GroBversuch mit Wuchsstoffmitteln und 3 Anwendungszeiten. 
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1 GroBversuch mit Kalkstickstoff und verschiedenenAnwendungszeiten zu Winter

und Sommergetreide. 

1 Beizmittelversuch zu Winter- und Sommergetreide. 

1 Beizmittelversuch zu Zuckerriiben mit 5 Mitteln in 3maliger Wiederholung. 

3 Gro.Bversuche gegen Krautfaule bei der Kartoffelsorte ,.Bona" mit 3-4maliger 
Spritzung. 

3 Biotypen-Feldversuche gegen Kartoffelkrebs. 

1 Gro.Bversuch zur Priifung des Pflanzgutwertes von schalennekrosekrankem 

Kartoffelpflanzgut. 

4 Schalennekroseversuche in mehreren landwirtschaftlichen Betneben unter ver
smiedenartigen Bodenverhaltnissen. 

1 GroBversuch gegen die Braunspelzigkeit bei verschiedenen Weizensorten mit 

4fach.er Wiederholung und gesteigerten Handelsdiingergaben. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Mille! gegen Zahl der 
., 

w� Anzahl der r 
7 

1 
Versuche Mittel Konzentrat10nen 

Sdmeeschimmel, Weizensteinbrand, 
Haferflugbrand usw. 16 6 6 

Krautfaule an Kartoffeln 19 7 9 

Krautfaule an Tomaten 4 6 6 

Apfelschorf 18 7 8 

Grauschimmel an Erdbeeren 6 3 5 

Grauschimmel an Cyclamen 2 3 3 

Sonstige Pilzkrankheiten 8 12 14 

Unkrauter in Getreide 47 12 12 

Unkrauter in Grunland 21 5 5 

Unkrauter in Sonderkulturen 14 4 4 

Unkrauter auf Wegen und Platzen 4 3 3 

Holzige Gewachse 6 3 3 

Phytotoxische Versuche / Gewachshaus 6 20 22 

Allg. Schadlinge / Winterspritzung 7 11 16 

Apfelbaumgespinstmotte 2 4 4 

Apfel- und Pflaumenwickler 4 3 3 

Pflaumensagewespe 2 2 2 

Blattlause an Obstgeholzen 32 4 5 

Blattlause an Gemuse 18 6 6 

Blattlause an Zierpflanzen 7 5 6 

Schildliiuse an Zierpflanzen 3 3 3 

Kohlweifllingsraupen 11 4 4 
Rubenfliege 8 5 5 

Drahtwurmer und Engerlinge 3 4 4 

Sonstige beiBende Insekten 45 7 7 

Sonstige saugende Insekten 60 9 9 

Spinnmilben an Apfel 12 5 5 

Spinnmilben an Zwetschen 7 4 4 

Spinnmilben an Erdbeeren 3 2 2 

Spinnmilben an Bohnen 2 2 2 

Schnecken 60 2 2 

Wi.Ihlmause 4 5 5 

Insgesamt: 461 178 194 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle
1. Einfuhr

Die amtliche Pflanzenbeschau wurde im Berichtsjahre hir Einfuhren bei den Zoll
amtern Kassel und Bebra (Kr. Rotenburg) durchgefiihrt. Mit der Durchfiihrung der 
QuarantanemaBnahmen waren im ganzen 4 Sachverstandige betraut, und zwar je 
2 in Kassel und Bebra. Durch das Ausscheiden eines Sachverstandigen in Bebra 
wurde die amtliche Pflanzenbeschau wahrend des restlichen Halbjahres dort nur 
von 1 Sachverstii.ndigen wahrgenommen. Im Verlauf des Berichtsjahres wurden 
in Kassel 39 · Einfuhrsendungen abgefertigt. Es handelte sich durchweg um 
Geschenksendungen bis zum Gewicht von 9 kg. Eine Sendung italienischer 
Schnittnelken, die wii.hrend der Sperrzeit zur Beschau gestellt wurde, muBte 
zuruckgewiesen werden. In Bebra wurde 1 Sendung Baumschulware aus der 
Tschechoslowakei abgefertigt, die dort uber die sowjetische Besatzungszone 
eintraf. 

2. Ausfuhr

Pflanzengesundheitszeugnisse fur die Ausfuhr wurden vom Pflanzenschutzamt 
Kassel-Harleshausen und fiir Interzonensendungen auBer vom Pflanzenschutzamt 
auch von der Gartenbauberatungsstelle Bebra ausgestellt. Fur die Ausfuhr wurden 
58 Pflanzengesundheitszeugnisse ausgefertigt. Etwa 113 davon war fur Ubersee 
bestimmt, die restlichen verteilten sich auf die europii.ischen Lander Frankreich, 
Griechenland, Italien und Jugoslawien. Bei den Ausfuhrsendungen handelte es 
sich lediglich um Sendungen von Saatgut und Blumensamereien. 

VI. Veroffentlidlungen
Im Berichtsjahre wurden in den Fachzeitschriften und im Landwirtschaftlichen 
Wochenblatt fur Kurhessen und Waldeck, laufend aktuelle Fragen iiber die 
wichtigsten PflanzenschutzmaBnahmen ausfuhrlich behandelt. 
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land Rheinland-Pfalz 

Landespflanzensdrntzamt Mainz 

Leiter: Dr. Ludwig Rump. 

Anschrift: (22b) Mainz, Wallstra6e 45, Haus 38. 

I. Allgemeiner Beridlt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Or g a n i s a t i on

Im Berichtsjahre hat die Organisation des Pflanzenschutzdienstes in Rheinland
Pfalz keine A.nderung erfahren. Der Dienstbezirk des Landespflanzenschutzamtes 
umfaBt das Land Rheinland-Pfalz. 

Nachgeordnet sind dem Landespflanzenschutzamt 4 B e z  i r k s  s t e 11 e n, und zwar: 

Bezirksstelle Koblenz fiir die Regierungsbezirke Koblenz und Montabaur, mit Sitz in 
Koblenz, KurfiirstenstraBe 44. Leiter: Dr. E. Ar n o  1 d. 

Bezirksstelle Pfalz fiir den Regierungsbezirk Pfalz, mit Sitz in Neustadt a. d. WemstraBe, 
RittergartenstraBe 11. Leiter: Dr. W. Tempe 1. 

Bezirksstelle Rheinhessen fur den Regierungsbezirk Rheinhessen, mit Sitz in Mainz, 
WallstraBe 45. Leiter: In Personalunion mit dem Leiter des Landespflanzensdmtzamtes. 

Bezirksstelle Trier fiir den Regierungsbezirk Trier, mit Sitz in Trier, Domfreihof 1. Leiter: 
Dipl.-Landw. E. Haf n e r. 

Den Bezirksstellen fachlich unterstellt sind insgesamt 41 Pflanzenschutztechniker 
in den einzelnen Kreisen, mit Dienstsitz jeweils bei einer Landeslehranstalt bzw. 
Landwirtschaftsschule. 

b) P ers on a lve r hal t n i s s e
a) P l a n maB i g  B e s chaf t i g t e:

1 Leiter
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5 wissenschaftliche Mitarbeiter 
56 Pflanzenschutztechniker und technisches Personal 

_9 Biiroangestellte
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/J) Zusatzlich Be s chaftigte: 

5 wissenschaftliche H1lfskrafte 
14 technische Hilfskrafte 

1 Bi.irokraft 

20 

Fur den Leiter der Bezirksstelle Pfalz (Dr. Te m p e  1) wurde eine Beamtenstelle 
geschaffen. 
Am 23. Mai 1956 wurde Dr. A. N i e m o l l e r  auBerplanmaBig (aus Bundesmitteln) 
eingestellt. Er arbeitet beimLandespflanzenschutzamt in Mainz an Untersuchungen 
i.iber den EinfluB von PflanzenschutzmaBnahmen auf Ertrag, Qualitat und Preis 
sowie an Versuchen zur Bekampfung derLederfaule der Erdbeeren, der Krautfaule 
an Tabak u. a. m. 

c )  R a  u m l i c h e  Un t e r b r i n g u n g  
Die Vorplanung fi.ir den Bau eines D1enstgebaudes zur Unterbringung des Landes
pflanzenschutzamtes, der Bezirksstelle Rheinhessen und der Laboratorien nehmen 
greifbare Formen an, so daB begriindete Aussicht auf einen baldigen Baubegmn 
besteht. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Durch Angehorige des Landespflanzenschutzamtes und seiner Bezirksstellen 
wurden insgesamt 483 V o r t r a g e  gehalten, davon 165 mit Lichtbildern und 
102 mi t Tonfilmen. An der Durchfi.ihrung von 24 K u r  s e n  fi.ir Land wirtschafts
meister, Landfrauen, Baumwarte u. a. war der Pflanzenschutzdienst mit Fach
referaten beteiligt. Die Ta g e s z e it u n g e n  und die landwirtschaftlichen Wochen
blatter erhielten etwa 350 Beitrage uber jeweils akute Pflanzenschutzfragen. Auf 
10 landwirtschaftlichen bzw. obstbaulichen A u s  s t e 11 u n g e n  wurden Lehr
schauen iiber Pflanzen-, Vorrats- und Vogelschutz gezeigt. Der fachlichen Weiter
bildung der Pflanzenschutztechniker dient ein in zwangloser Folge heraus
gegebener Rund brief; ein L e h r  g a n g  fur die Pflanzenschutztechniker wurde in 
der Zeit vom 23.-30. Juni 1956 auf der bauerllchen Bildungsstatte Ebernburg bei 
Bad Munster a. Stein durchgefuhrt, verbunden rnit einer Lehrfahrt durch die 
pfalzischen und rheinhessischen Obst- und Gemiiseanbaugebiete. Ein dreitagiger 
Lehrgang Anfang November in Neustadt a. d. WeinstraBe diente der Unterweisung 
im Erkennen von San-Jose-Schildlaus-Befall. 

Folgende F 1 u g b l a t t e r  wurden wahrend des Berichtsjahres in Auflagen von je 
1000-lOOOO·Exemplaren herausgegeben und kostenlos an Interessenten verteilt: 

Spritzplan fur die Pfalz 
Spritzplan fur Rheinhessen 
Spritzplan fur Rheinland-Nassau 
Die Kirschfruchtfliege ist euer Schadling Nr. 1 
Engerlingsbekampfung 
Gurken sind von Krankheiten und Schadlingen bedroht 
Nur gesunde Zwiebeln sind verkaufs- und lagerfahig 
Schadlinge bedrohen die Erdbeerernte 
Selleriekrankheiten 
Wiihlrnausbekampfung. 
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Der R u n d f u n k  brachte in Zusammenarbeit mit dem Landespflanzensdmtzamt 
folgende Rundfunkreportagen: 

Pflanzenschutzamt im Obstbau 
Maikaferbekampfung 
Vorratsschutzprobleme. 

Im Fer n s  e h  e n  wurden Ausschnitte aus der Maikafergroflaktion in der Pfalz 
gezeigt. 

3. Auskunits- und Beratungstatigkeit

Die Zahl der im Berichts3ahre erteilten sduiftlichen und miindlichen Auskiinfte 
lind Beratungen betragt annahernd 20 000. 236 Gartenbaubetriebe und Baum
schulen wurden laufend fachlich betreut. Es wurde stets darauf Bedacht genommen, 
die eigene Beratungstatigkeit mit der anderer Institutionen, · wie Landeslehr
anstalten, Kre1sgartenbauberatern, Genossenschaften usw., abzustimmen. 

4. Statistik, Meldedienst, Warndienst

Der im Jahresbericht 1955 (S. 98-99) naher erlauterte M e l d e d i e n s t  hat sich 
gut eingespielt und bewahrt, er wurde in unveranderter Form beibehalten. 

Im Wa r n d i e n s t  zeigte sich ein Teil der ehrenamtlichen Berichterstatter der 
gestellten Aufgabe nicht gewachsen. Die Zahl dieser Berichterstatter wurde daher 
von 213 auf 184 herabgesetzt; auch fi.ir das Jahr 1957 ist eine weitere Auslese vor
gesehen. Daneben waren 39 Pflanzenschutztechniker als Beobachter und Beridit
erstatter tatig. 

Es gingen insgesamt 757 verwertbare Meldungen ein; 
davon entfielen 

auf die allgemeine Landwirtschaft 
auf den Obstbau 
auf den Gemiisebau 

305 Meldungen 
306 Meldungen 
146 Meldungen. 

Von den insgesamt 757 Meldungen stammten 518 von den Pflanzenschutz
technikern und 239 von den ehrenamtlichen Berichterstattern. Neben den monat
lichen Hinweisen, die eine Ubersicht iiber die jeweils bevorstehenden MaBnahmen 
im Pflanzenschutz geben, wurden 25 Wa r n  m e  1 d u n g  e n  iiber die folgenden 
Krankheiten und Schadlinge herausgegeben: 
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Apfelbliitenstecher 
Apfelmehltau 
Schorf 

Schrotsdiuflkr ankhei t 
Krauselkrankheit des Pfirsichs 
Rote Spinne 
Blattlause 
Blattsauger 
Frostspanner 
Goldafter 
Ringelspinner 
Schmalbauch 
GriinriiBler 

Riibenaaskafer 
Sagewespen 
Vergilbungskrankheit der Riiben 

(vgl. auch Abschn. III, 3 S. 113) 
Zwiebelfliege 
Kirschfruchtfliege 
Obstmade (1. Generation) 
Mi ttelmeerfruch tfliege 
Kartoffelkrautfaule 
Riibenblattfleckenkrankheit 
Stengelfaule der Tomaten 
Obstmade (2. Generation) 
Spatschorf 
Birnenknospenstecher. 



Die Warnmeldungen wurden in einer Auflage von 8000 Stuck an Interessenten 
versandt, ferner in allen Befallsorten zum Aushang gebracht und dan1ber hinaus 
durch Presse und Rundfunk verbreitet. 

In den bedeutendsten Obst- und Gemiisebaugemeinden des Landes wurden 
400 Anschlagtafeln zum Aushang der Warnmeldungen angebracht. 

5. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Der S a n  - J o se - S c  h i  Id I a u  s - (SJS-) Begehungsdienst kontrolherte 12 040 ar 
Baumschulflachen, ferner 203 250 Baume und 47 640 Straucher auf SJS-Befall. Von 
2278 Proben wiesen 1794 Befall auf. 

Auf Befall durch R ii b e n n e m a t o d e n  wurden 27, auf Befall durch K a rto f f e l
n e m  a t  o d e  n 274 Bodenproben untersucht. 

561 S a  a t g u  t a u  f b  e r e  i tu n g s a n l  a g e n  wurden kontrolliert. Alle bedeuten
deren Obstmarkte unterlagen einer standigen Dberwachung durch Sach
verstandige; diese MaBnahme fiihrte in vielen Fallen zur Ermittlung van Befalls
herden. 

Die systematische Kennzeichnung zu entriimpelnder Obstbaume wurde fortgesetzt. 
In alle� Gartenbaubetrieben, die fi.ir ihre Jungpflanzen das sag. Giitezeichen 
fiihren diirfen, fanden gemeinsam mit dem Zentralverband fiir den deutschen 
Gartenbau durchgefiihrte Dberpriifungen auf Befallsfreiheit van Pflanzenkrank
heiten und -schadlingen bzw. auf ordnungsgemaBe Durchfiihrung der Bekamp
fungsmaBnahmen sowie auf die Ausstattung mit .den notigen Pflanzenschutz
geraten statt. 

II. Wichtige l<rankheiten und Schadlinge im Jahre 1956
1. Allgemeine Schadlinge, Witterungseinfliisse usw.

Sehr erhebliche Schaden entstanden durch die star ken Februar f r  6 s t e im Obst
bau; dadurch wurden vernichtet bei 

Pfirsich 40 0/o 

Aprikose 30 °/o 
SiiBkirsche 5 °/o 
Zwetsche 5 °/o 
Apfel 2 °/o 
Birne 1 °/odes Baumbestandes. 

AuchZiergeholze, vor allemRosen, wurden zu einem hohenProzentsatz vernichtet. 
Im Getreidebau waren die A u s  w i n t e r  u n g s s ch a d e n  besonders hoch in der 
Westeifel und in der Westpfalz, wo wahrend der Frostperiode die schiitzende 
Schneedecke fehlte. Die enormen Niederschlagsmengen der Sommermonate 
beeintrachtigten die Qualitat der Getreide- und Heuernte. In Teilen der Pfalz und 
des Regierungsbezirks Koblenz entstanden Hagelschaden. Im Herbst wurde im 
Kr. Saarburg an der Mosel sowie im Kr. Zweibriicken am Schwarzbach und am 
Hornbach die B i s  a m  r a t t  e festgestellt. 

W ii h l m a u s e  richteten in fast alien Teilen des Landes, H a m s t e r  in Rhein
hessen und in der Vorderpfalz schwere Schaden an. 
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2. Unkrauter

Die erheblichen Auswinterungslucken im Getreide sowie der durch die Kartoffel
krautfaule verursachte vorzeitige Laub fall begiinstigten eine starke Verunkrautung. 
Die haufigen Niederschlage behinderten sowohl die mechanische als auch die 
chemische Unkrautbekampfung. Die Wirkung der letzteren wurde oft durch zu 
niedrige Temperaturen beeintrachtigt. Aus der Vielzahl der Unkrauter sind beson
ders hervorzuheben der F 1 u g h  a fer , der in Rheinhessen, an der N ahe und 
neuerdings im Lahntal und an der Ahr stark auftrat, der Wi n d  h a  1 m ,  vomehm
lich in den Hohengebieten, das F r  ii h 1 i n  g s k r e  u z k r a u  t in den Klee- und 
Luzerneanbaugebieten, das K l e t t e n l a b k r a u t  und der A ck e r h o h l z a hn ,  die 
sich nach wiederholter Wuchsstoffanwendung in den Vordergrund schieben, die 
P f e i l k r e s s e ,  die Ack erw i n d e  und der H a h n e nfuB. 

3. Getreide

Die We i z e n g a l l mii ck e trat erstmals starker in Erscheinung, vor allem im 
nbrdlichen Teil des Regierungsbezirks Koblenz. Im Herbst litten die Jungsaaten 
vielfach derart stark unter S ch n e ck e n fraB, daB Neueinsaaten haufig notwendig 
wurden. An pilzlichen Erkrankungen traten u. a. starker auf G e r s t e nf l u g 
b r a n d, Wei z e n s t e1n b r a n d ,  W eiz e n g e l b r o s t ,  R o gg e nbr a u n rost, 
Me h l  t a u  und Mu t t e  r k o  rn. 

4. Hackfriichte

a) Kar t off e l n
Der K a r t of f e l k af e r  spielte 1956 nur eine untergeordnete Rolle. Stark ver
breitet war infolge der haufigen Niederschlage die K r a u  t f  a u  1 e (Phytophthora
infestans). Daneben traten A b b a u k r a n k h e i t e n  und stellenweise S ch w a rz
b e  i n  i g k e it starker auf. In der Gemeinde Brachbach (Kr. Altenkirchen) wurde
K a r t  of f e 1 k r e  b s festgestellt. Ein schwieriges Problem bildet die fortschreitende
Verseuchung durch K a r t  of f e In e m  a t  o d e  n. N ach den bisherigen Bodenunter
suchungen sind befallen: 2 Gemeinden im Kr. Koblenz, 11 Gemeinden im Kr. Neu
stadt, 11 Gemeinden im Kr. Kaiserslautern, 7 Gemeinden im Kr. Bergzabern,
2 Gemeinden im Kr. Rockenhausen, 2 Gemeinden im Kr. Zweibriicken und
1 Gemeinde im Kr. Kusel. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

b) Riibe n
Fast iiberall, wenn auch unterschiedlich stark, traten auf R ii b e n  f Ii e g e ,  R ii b e  n -
a a s k  a f e r ,  N e  b Ii g e r  S c  h i  1 d k a f e r  und BI a t  t l  au s e. Durch das starke Blatt
wachtum der Ruben traten die Scha.den in diesem Jahr nich.t sonderlich in
Erscheinung. Vereinzelt wurde W u r z e l b r a n d  in starkerem AusmaBe fest
gestellt. Die B l a t tf l e ck e n k r a n k h e i t  (Cercospora beticola) trat mittel bis
stark auf in den Bezirken Koblenz und Pfalz, die virose V e r gi l b u n g s k r a n k
h e i  t meist nur mittel in Rheinhessen, der Vorderpfalz und im Bezirk Koblenz in
den Kreisen Ahrweiler, Mayen und Neuwied.

5. Futter- und Handelspflanzen

Das Auftreten von R aps g l a n z ka.f e r  und Erdfloh war durchweg mittel bis 
stark. Im Bezirk Koblenz entstanden stellenweise Schii.den an Klee durch den 
S t e n  g e 1 b r e  n n e r. In Rheinhessen zeigte sich stii.rkerer Befall durch die W e  1 k e -
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kr a n kh e i  t der Luzerne. Im gleichen Bezirk traten in den Korbweidenkulturen 
die S e i d e  mittel und die Z a u  n w i n d  e stark auf. In den Tabakanbaugebieten 
Wittlich und Sudpfalz wurde erstmalig die T a b a kkr a u t fa u l e  (Phytophthora 

nicotianae) festgestellt. 

6. Gemiise

Von den tierischen Scha.dlingen, die im Berichtsjahre starker auftraten, sind vor
nehmlich zu erwahnen M oh r e n f l i e ge,  Ko h l f l i e g e ,  Z w i e b elf l i e ge, 
La u c h m o t t e, Sp a r g e l f l i e g e ,  Sp a r g e l ha h n c h e n ,  Sp a r g e l ka f e r, 
W eiBe Fl i e g e  und Ko h l w e iB l i n g s r a up e n. In Rheinhessen wurden erst
malig in groBerem Ausma Be Schaden an den ,,Rosen" des Rosenkohls festgestellt, 
die auf eine spate Generation einer Ko h 1 f l  i e g e n  art zuruckgeftihrt werden. 
Wesentlich schwerwiegender als die tierischen Schadlinge waren die infolge der 
hohen Niederschlage sich stark ausbreitenden pilzlichen Erkrankungen, die sehr 
erhebliche Ertragsausfalle verursachten, so vor allem Kr a u t  fa u I e, B r a u n  -
fau l e  und S t e n g e l fa u l e  an Tomaten, Sal a t fa u l e  im Raum Mainz und in der 
Vorderpfalz, Gu r ke n m e h l t a u, Gu r ke n kra t z e  und Gu r ke n w e l ke,  
Fa l s c h e r  Mehl tau  an Zwiebeln, B r e n n fl e c ke n kr a n kh e i t  an Bohnen und 
B o h n e n r o s t, E c h t e r  M e h l t a u  an Erbsen und E r b s e n r o s t, M e h l kr a n k
h e i t  an Zwiebeln im Raum Koblenz-Andernach sowie B 1 a t  t f l e c k e n  k r a n k  -
h e  i t  an Petersilie im Raum Andernach. 

Im vorderpfalzischen Gemuseanbaugebiet zeigten sich an Blumenkohl Wachs
tumsstorungen infolge M o  1 y b d a n  m a n g e  1. 

7. Obst

Auffallend stark war 1956 der Befall durch B l a t t la u s e. Stark traten auf R o t e  
Spinne, Zwetschen na.pfsc hildlau s ,  Kirschfrucht f liege, Kirsc h
b l a t t w e sp e  und E r d b e e r mil b e  sow1e Pf l a u m e n sa g e wesp e. Nur 
stellenweise stark traten auf Ki r s c h b 1 u t e n  m o t t e ,  in den pfalzischen 
Kirschenanbaugebieten, A p f e 1 b 1 ii t e n s  t e c h e r  in waldnahen Gebieten des 
Bezirks Trier und J o h a n n  i s  b e e r  g 1 as f 1 ii g 1 e r  in Teilen Rheinhessens und 
der Pfalz. Das Vorkommen der S an-Jo se-S c h i l d l a u s  beschrankte sich 
auf die alten Befallsgebiete der Pfalz und angrenzenden Teile Rheinhessens. 
Die pilzlichen Erkrankungen waren auch im Obstbau witterungsbedingt sehr stark 
verbreitet. So zeigte sich starker S c  h o  rf befall sogar in Trockengebieten wie 
Rheinhessen, wo er in normalen Jahren fast unbekannt ist. Sehr hohe Ertrags
ausfalle verursachte die Led e r fa.u l e  (Phytophthora caclorum) im mittel
rheinischen Erdbeeranbaugebiet. Weiter traten stark auf Gr a u  fa u 1 e an Erd
beeren, B l a t t f a l lkr a n kh e i t  der Johannisbeeren, B e c h e r r o s t  an Stachel
beeren im Raum Gimbsheim (Rheinhessen) und S t a c h e I b e e r  me h 1 t a u. 
Vi r o s e  n zeigten sich in zunehmendem Maile, besonders an Erdbeeren. 

8. Zierpflanzenbau

Im Rhein- und Moseltal war Freilandflieder sehr stark von der F 1 i e d e  r m o t t. e 
befallen. B 1 a t  t l  a u  s e , S c  h i  1 d 1 a u  s e , W e  iB e F 1 i e g e und B 1 a t t  a 1 c h 'en 
waren allenthalben stark verbreitet. An Gladiolen traten haufig La c ks c h o  r f 
und Gr a u  fa u 1 e auf. 
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9. Vorratsschutz

Feucht eingebrachtes Getreide wies haufig mittleren M i l  b e  n befall auf. Der 
K o r n k a f e r befall ging im Vergleich zu den Vorjahren zuriick. Lagerobst war 
starker als in normal en J ahren von S ch o r  f und L a g e r  f a  u 1 e n  verschiedener 
Art befallen. Das Auftreten der iibrigen Vorratsschadlinge hielt sich in meist 
normalen Grenzen. 

10. Holzschutz

In einigen Kreisen durchgefiihrte Kontrollen ergaben einen mittleren Befall durch 
H a u s b o ck und P o ch k a f e r ,  in einigen Fallen durch H a u s s ch w amm. 

11. Bienenschutz

Trotz der durchgefiihrten GroBaktionen zur Maikafer- und Kirschfruchtfliegen
bekampfung entstanden dank der verstandnisvollen Zusammenarbeit mit den 
Imkern keine Blenenschaden. Lediglich in einem Falle im Bezirk Trier, wo ein 
Imker die rechtzeitige Benachrichtigung iiber die vorgesehene Maikafer
bekampfung ignorierte, sowie in einem weiteren Falle im Bezirk Koblenz, wo ein 
Imker nach der erhaltenen Benachrichtigung seine Bienen zu lange und unsach
gemaB eingesperrt hielt, entstanden Verluste. 

Ill. Lenkung und Durchfuhrung besonderer 

Bekampfungsakfionen 
1. Maika.ferbeka.mpiung

Im Jahre 1956 muBte im Regierungsbezirk Pfalz und im Regierungsbezirk Trier 
eine Bekampfung gegen den Feldmaikiifer durchgefiihrt werden. In 198 Gemein
den, verteilt auf 12 Landkreise, wurden vom 6. 5. (in der Pfalz) und vom 9. 5. (im 
Raum Trier) bis zum 27. 5. 3082 km Wald- und Heckenrand sowie 4950 ha Wald
fl.ache und 1/2 Million Obstbaume begiftet.

Aus den Bestanden des Landespflanzenschutzamtes konnten dazu folgende Gerate 
bereitgestellt werden: 

75 Motoraggregate 
60 BSE-Verstauber 
30 Tornado 
25 Platz-Borchers-Spritz- und Nebelgerate 

7 Supermolekulatoren; 

auBerdem wurden gemeindeeigene Gerate eingesetzt. Ferner standen fur die 
Begiftung der Waldflachen 2 Hubschrauber und ein Starrfliigelflugzeug zur 
Verfiigung. 

Um eine liickenlose Bekampfung durchzufiihren, wurde das gesamte WaJd- und 
Heckengebiet entlang des R heins und der Altrheinarme von einem Prahm aus 
begiftet und die Straucher und Baume an den Bahndammen von einer Draisine. 
Insgesamt wurden 184,4 t Staub und 16,5 t Spritzmittel verarbeitet. Die Kosten der 
Aktion beliefen sich auf rund 350000 DM. Bienenschaden traten in keinem 
Falle ein. 
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Engerlingsgrabungen im Herbst ergaben, daB die Maikiiferbekiimpfung 1956 zu 
einem allseits befriedigenden Ergebnis gefiihrt hat. 

2. Kirschfruchtfliegenbekampfung

Im Rahmen der Kirschfruchtfliegenbekiimpfung 1956 wurde in Verbindung mit der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Nassau und der Landwirtschaftlichen Haupt
genossenschaft vom Landespflanzenschutzamt Mainz erstmalig ein Hubschrauber 
zur Begiftung der Kirschenanbaugebiete um Koblenz eingesetzt. Insgesamt wurden 
354 ha beflogen. Die Aufwandmenge betrug 301 Briihe je ha. Bei einer 16°/oigen 
Konzentration einer 25 0/oigen DDT-Emulsion gelangten 4800 g Emulsion mit 
1200 g DDT auf den ha. Diese Wirkstoffmenge von 1200 g Wirkstoff je ha war als 
Faustzahl errechnet und gepriift warden, obwohl die kritische Wirkstoffmenge je 
ha tiefer liegt. 

In der nachstehenden Tabelle sind einige Angaben iiber den Einsatz des 
Helikopters zusammengestellt: 

gespr. Flug- Briihe Mittel Briihe Mittel Konzen-
Datum Ort Flugzeit ha zeit je l l l/ha 1/ha trationen 

ha 

8.6 Niederwerth 40min. 36 1 min 1080 170 30 4,72 160/o 
6sec 

8.6 Rhens 3Std. 52 min. 283 49sec 8490 1200 30 4,24 140/o 
10.6 Alken 25min. 35 43sec 1050 180 30 5,10 170/o 

Das Ergebnis der Begiftung in den Kirschenanbaugebieten war sehr gut. Die 
Erfolgskontrollen ergaben in Rhens und Alken eine durchschnittliche Vermadung 
von 1-1,5 0/o. 

In den Bezirken Pfalz und Rheinhessen wurden die Aktionen gegen die Kirsch
fruchtfliege nur mit Bodengera.ten durchgefiihrt und zwar mit Platz-Borchers
Nebelgeriiten und mit Solo-Nebelgeriiten, wobei das Landespflanzensdmtzamt 
11 GroBgeriite zur Verfiigung stellte. Behandelt wurden in 35 Gemeinden etwa 
60 OOO Biiume mit durchschnittlich 200 ccm Nebelli:isung je Baum. Behandelte 
Baume wiesen einen Befall von durchschnittlich 2,5 0/o, unbehandelte Biiume 
dagegen von 55 0/o auf. 

3. Bekampfung der Vergilbungskrankheit der Riiben

Der im Vorjahre eingerichtete Vergilbungswarndienst fur die Zuckerriibenanbau
gebiete des Landes wurde weiter ausgebaut. Er kontrollierte laufend Eiablage, 
Entwicklung und Verbreitung der Blattliiuse sowie das Auftreten anderer Riiben
schadlinge. 

Die Schwarze Bohnenblattlaus flog etwa Mitte Mai (i:irtlich sehr verschieden) von 
den Winterwirten ab; Anfang Juni war der Befall in Rheinhessen und in der Pfalz 
bereits sehr stark, wahrend er in den Bezirken Koblenz und Trier den ganzen 
Sommer iiber verhiiltnisma.Big schwach blieb. Die Grune Pfirsichblattlaus verlieB 
die Winterwirte Ende Mai; sie trat vor allem in der Westeifel sowie in den Kreisen 
Mainz und Worms stark auf. 
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Die Vergilbungskrankheit trat durch die besonderen Witterungsverhaltnisse des 
Sommers 1956 nur in mafligem Umfange in Erscheinung; ein starker Befall wurde 
lediglich in den Kreisen Bitburg, Frankenthal, Wittlich und Worms festgestellt. 
Im Herbst durchgefiihrte Kontrollen ergaben einen durch Spatinfektionen ver
ursachten Befall von etwa 20 °/o. Die durchgefi.ihrten Spritzungen wurden allein 
schon durch das starke Blattlausauftreten und die demnach zu erwartenden 
starken Saugschaden gerechtfertigt, auch bei Auflerachtlassung einer moglichen 
Virusinfektion. 

Durch das ortlich und zeitlich sehr unterschiedliche Auftreten der Blattlause muflte 
der Termin fiir den Beginn der Spritzungen vom Vergilbungswarndienst praktisch 
fast fiir jede Gemeinde gesondert ermittelt werden. 

Insgesamt wurden 3128 ha behandelt; davon entfallen auf den 

Bezirk Rheinhessen 
Pfalz 
Koblenz 
Trier 

2240 ha 
727 ha 
142 ha 
19 ha. 

In der Gesamtzahl sind 60 ha enthalten, fiir die ein 2. Durchgang erforderlich 
wurde (Rheinhessen); in den weitaus meisten Fallen konnte ein Durchgang als 
ausreichend angesehen werden. Zur Anwendung kam das Mittel Metasystox. 
Versuche mit Phosphorsaureestern brachten nur dann einen Erfolg, wenn die 
Krauselung der Rlibenblatter noch nicht begonnen hatte. Durch die laufenden 
Beobachtungen des Vergilbungswarndienstes wurde es ermoglicht, die Spritzungen 
auf die tatsachlich gefahrdeten Flachen zu beschranken und dort zu dem fiir den 
Bekampfungserfolg gi.instigsten Zeitpunkfe durchzufuhren. In vielen Gemeinden 
konnte so auf eine Bekampfung verzichtet werden, und die meisten Betriebe, die 
auf Grund der vom Vergilbungswarndienst ermittelten Befallslage eine Spritzung 
dutc,1.fiihren muflten, kamen mit e i n  e r  Behandlung aus. Die dadurch erzielten 
Einsparungen belaufen sich auf rund 340 OOO,- DM. 

DieRi.ibenanbauer, die sich an der Aktion beteiligten, erhielten je ha und Spritzung 
einen ZuschuB von 12,50 DM. 

4. Bekampiung der Erdbeerlederfaule

Zurn ersten Male wurde 1956 im Mittelrheingebiet die Lederbeerenfaule an Erd
beeren beobachtet. Der Befall weitete sich sehr schnell zu einem Totalschaden aus 
und brachte nach vorsichtiger. Schii.tzung einen Ernteausfall in Hohe von 
1,5 Millionen DM. Es wurden Bekampfungsversuche in folgender Weise angelegt: 
Die befallenen Erdbeerstauden wurden abgemaht, mit Volldi.inger und Mikro
nahrstoffen (Spurenelementen) gedi.ingt, gri.indlich gehackt und nach der Bildung 
neuer Blatter mit Thiuram (DPTD-Mittel, 0,5 0/o, 10001/ha) gespritzt. Diese Behand
lung, die mit einer Erdbeermilbenbekampfung kombiniert wurde, zeigte eine 
i.iberraschend gute Wirkung. 

5. Bekampiung der San-Jose-Schildlaus

Auf Grund der Landesverordnung uber die Bekampfung der San-Jose-Schildlaus 
vom 18. 5. 1955 wurden im Bezirk Pfalz in 12 Kreisen 79 Ortschaften vom 
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Begehungsdienst bearbeitet; dabei wurden 156 940 Baume, 37 640 Straucher und 
2977 ar Baumschulflachen untersucht. 7686 Baume und 10 788 Straucher wurden 
wegen starken Befalls vernichtet. Im Raum Ludwigshafen wurden 230 778 Baume 
und 199121 Straucher mit einer Winterspritzung behandelt und 25 OOO Baume bzw. 
Straucher begast. In den ubrigen pfalzischen Befallsgemeinden wurden dort, wo 
keine Unterkulturen vorhanden waren, Sommerspritzungen durchgefuhrt. 

In Rheinhessen bildet der Raum Worms das Hauptbefallsgebiet. In 450 Haus- und 
Kleingarten wurden von etwa 9000 Baumen und Strauchern 2000 als befallen 
ermittelt. Der Stadtverwaltung Worms wurde empfohlen, alle Johannisbeer
straucher �us Garten oder sonstigen Grundstticken, auf denen Befaii festgestellt 
wurde, zu vernichten. Fur die Behandlung noch zu rettender Geh6lze wurden der 
Stadtverwaltung vom Landespflanzenschutzamt Gelbole zur Verfugung gestellt. 
Die Kontrolle von 40 kleineren Herden im Bezirk Rheinhessen ergab, daB 16 Hertle 
mit Sicherheit als erloschen anzusehen sind. 

Im Bezirk Koblenz wurden in 11 Kreisen 32 Baumschulen mit 8263 ar Flache 
kontrolliert, wobei jedoch kein Befall gefunden wurde. 

6. Obstbau-Vollpflegebeispiele

Die schon vor 2 Jahren begonnene Aktion, die dem Praktiker den Wert und die 
Wirkung von Pflege- und PflanzenschutzmaBnahmen auf Menge und Giite des 
Ertrages demonstrieren soll, wurde wegen des lebhaften Echos, das sie in der 
Praxis fand, fortgesetzt. Im Berichtsjahre wurden mit Erfolg auch Gemiisekulturen 
in die Aktion einbezogen. AuBerdem wurde ein Teil der Beispiele mit dem Warn
dienst gekoppelt in derWeise, dal3 alle vom Warndienst empfohlenenMaBnahmen 
in diesen Beispielsanlagen durchgefuhrt und auf diese Wesie kontrolliert werden 
konnten. Insgesamt wurden im 

Bezirk Koblenz 62 
Pfalz 42 
Rheinhessen 19 
Trier 23 

insgesamt 146 Vollpflegebeispiele angelegt. 

7. Biologische Schadlingsbekampfung

Versuche zur biologischen Schadlingsbekampfung wurden fortgesetzt. Eibegiftun
gen bei BaumweiBling und KohlweiBling mit Parathion zeigten sehr gute Erfolge, 
jedoch werden Schlupfwespen (Apanteles glomeratus, A. spurius) gleichzeitig 
abgetotet, da die Imagines zur Zeit der Begiftung schon vorhanden sind. Weitere 
Versuche zur Bekampfung der Raupen des BaumweiBlings und Goldafters in den 
Winternestern wurden mit den verschiedensten herkommlichen Mitteln durch
gefilhrt und waren z. T. erfolgreich. Zur Klarung der Praparatewirkung dienten 
Versuche mit reinen Wirkstoffen, wobei eine Gaswirkung festgestellt werden 
konnte. Untersuchungen auf Feststellung der schnelleren Einwirkung der Gifte 
auf parasitierte oder nichtparasitierte Raupen verliefen in der derzeitigen 
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Generationszeit der beiden genannten Schadlinge ergebnislos, da sowohl bei Test
versuchen im Laboratorium als auch bei Versuchen im Freiland keine Raupen 
iiberlebten. 

8. Entriimpelung im Obstbau

Im Bezirk Rheinhessen wurde keine besondere Akt10n gestartet, weil dort die 
Frostschaden ein besonders starkes Ausma.B angenommen hatten, die den Obstbau 
zu umfangre1chen Rodungen zwangen, die auch auf die Entriimpelungsbaume aus
gedehnt wurden. 

In den iibrigen Bezirken wurde die Aktion in folgendem Umfange weitergefuhrt: 

Trier: 
Pfalz: 
Koblenz: 

in 36 Gemeinden von 151 810 Baumen 13 089 angekreuzt 
in 16 Gemeinden von 59020 Baumen 3 040 angekreuzt 
in 28 Gemeinden 4 438 angekreuzt. 

Die Kreisgartenbauberater wurden an den Aktionen beteiligt. In der Regel fand m 
der zu entriimpelnden Gemeinde ein Lichtbildvortrag zur Erlauterung der Not
wendigkeit der Aktion statt. Die zur Begutachtung und Kennzeichnung der Baume 
eingesetzten Kommissionen begingen bis zu 1100 Baume je Tag. Besonders 
bewahrt haben sich die im Bezirk Trier eingefiihrten .,Reklamationsstunden", in 
denen den zur Entfernung von Baumen verpflichteten Baumbesitzern Gelegenheit 
gegeben wird, berechtigte Einspriiche vorzubringen. 

9. Geratekontrolle

Der Monat November wurde zum .,Geratemonat" erklart. Alle Pflanzenschutz
techniker iiberpriiften an Ort und Stelle die in ihrem Dienstbezirk stationierten 
bundes- und landeseigenen Pflanzenschutzgerate auf notwendige Reparaturen, 
Pflegezustand und witterungsgeschiitzte Unterbringung. Wahrend der folgenden 
Monate wurden dann die festgestellten Mangel durch die fahrbare Werkstatt
einheit behoben oder bei gro.Beren Reparaturen oder unsachgema.Ber Behandlung 
bzw. Unterbringung das Gerat eingezogen. 

IV. Versudlstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriifung

Infolge der unzureichenden Laboratoriumsausriistung konnte sich das Landes
pflanzenschutzamt in der Hauptsache nur mit Freilandversucheri, die von den 
Bezirksstellen durchgefiihrt wurden, an der amtlichen Mittelpriifung beteiligen. 

a) V o r p ri.if u n g

Zahl der Versuche 

116 

2 

23 

25 

Art der Versuche 

gegen Dberwinterungsformen im Obstbau 
gegen Unkrauter auf Wegen und Platzen. 



b) Ha uptpriifung

Zahl der Versuche 

3 

7 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

l 

l 

1 

1 

16 

43 

2. Eigene Versuche

Zahl der Versuche 

4 

9 

4 

19 

20 

1 

6 

8 

2 

5 

5 

3 

3 

25 

9 

2 

125 

3. Schauversuche

Zahl der Versuche 

46 

22 

102 

166 

5 

37 

124 

502 

Art der Versuche 
- -- ------------·----

gegen Blattlause 
Drahtwiirmer 
Erdra.upen 
Frostspanner 
Kohlfliege 
Mi:ihrenfliege 
Obstmade 
Pf!aumensagewespe 
Zwi.ebelfliege 
Krahen 
WildverbiB 
Wiihlmause 
Haferflugbrand 
Keimbildung an Kartoffeln. 

Art der Versuche 

gegen Engerlinge 
Feldmause 
Kirschfruchtfliege 
Schadlinge im Ackerbau 
Schadlinge im Gemiisebau 
Weizengallmucke 
Wuhlmause 
Vorratsschadlinge 
Ratten 
Kartoffelkrautfaule 
Rubenblattfleckenkrankheit 
Unkrauter in Erdbeeren 

in Gemiise 
in Getreide 
in Grunland 

Transplantationsversuche zu Lederfaule 
und Graufaule an Erdbeeren. 

Art der Versuche 
---·--- ---- -----

gegen Schadlinge und Krankheiten im Ackerbau 
gegen Schadlinge und Krankheiten im Gemiisebau 
gegen Sc;hadlinge und Krankheiten im Obstbau 
gegen Unkrauter im Ackerbau 
gegen Unkrauter im Gemiisebau 
gegen Unkrauter im Griinland 
gegen Vorratsschadlinge. 
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V. Ein- und /\usfuhrkontrolle

Im BerichtsJahre wurden von den Pflanzenbeschaustellen in Rheinland-Pfalz 
folgende Sendungen untersucht und abgefertigt: 

1. Einiuhr

4 Sendungen Blumenzwiebeln und -knollen
18 Sendungen Baumschulerzeugnisse
29 Sendungen Schnittblumen, Bindegriin

197 Sendungen Kartoffeln 
4529 Sendungen Friichte
140 Sendungen Samereien
972 Sendungen sonstiges

5889 Insges-amt 

0,08 t 
4,43 t 
1,18 t 

2 457,94 t 
39 806,40 t 

702,61 t 
7 709,07 t 

50 681,71 t 

Von diesen untersuchteri Sendungen mu.Bten 2 Sendungen m1t 13,84 t Fnichten 
wegen Befalls zuruckgewiesen werden. 

26 Sendungen mit 89,15 t wurden an der Einla.Bstelle begast. 

2. Ausiuhr (einschl. Berlin)

2 Sendungen Blumenzwiebeln und -knollen
10 Sendungen Baumschulerzeugnisse

237 Sendungen Schnittblumen, Bindegriin, Zierpflanzen
69 Sendungen Kartoffeln
53 Sendungen Friichte
32 Sendungen sonstiges

403 

VI. Veroffentlimungen

0,05 t 
28,09 t 
27,12 t 

854,86 t 
374,93 t 
164,82 t 

1449,87 t 

A r n o l d, E.: Bekampfung von Holzwiirmern im Dachgebalk. Rhein. Bauernztg. 10. 1956, 
Nr. 49, S. 20. 

-, Entriimpelung im Obstbau! Rhein. Bauernztg. 10. 1956, Nr 47, S. 22-23. 

- , Schadigen chemi5che BekampfungsmaBnahmen in der Natur unsere Vogelwelt? 
Rhein. Bauernztg. 10. 1956, Nr. 52, S. 18-19. 

D r e e s, H., und S c h w1t u l l a, H.: Uber Parasitierungs-Versuche bei Lymantria dispar L. 
mrt Apanteles solitarius Ratz. W. Anz. Schadlingskde. 29. 1956, 81-85. 

H a f n e r, E.: Kleiner Schadling im Trier er Land - ganz groB. Trier. Landeszeitung 82. 

1956, 4. 

-, Pflanzenschutzdienst in Rheinland-Pfalz. Staats- und Kommunalverwaltung 11. 1956, 
229-231.

-, Vorratsschutz (Keimhemmung). Rhein. Bauernztg. 10. 1956, Nr. 38, S. 7. 

H a n s e n ,  J:: Zur Pflege von Schadlingsbekampfungsgeraten. Rhein. Bauernztg 10. 1956, 
Nr. 50, S. 13. 

K 6 h 1 e r ,  H.: Bedeutung des Pflanzenschutzes in der rheinhessischen Landw irtschaft. 
Landbote 10. 1956, 4-5. 

- , Pflanzenschutz im Spargelbau. Pfalzer Bauer 8. 1956, vom 26 4. 56. 
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N ie m 611 e r, A.: Phytophthora cactorum verursacht Fruchtfaule an Erdbeeren. Gesunde 
Pflanzen 8. 1956, 190-194. 

-, Die Erdbeermilbe tritt immer starker auf. Rheinzeitung (Koblenz) 1956, Nr. 220. 

Ra u, E.: Unkrautbekampfung in Braugerste. Landbote 10. 1956, 6. 

-, Unkrautbekampfung im Friihjahr. Landbote 10. 1956. 13. 

-. Unkrautbekampfung in Griinland. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 64-67. 

Ru m p ,  L.: Lohnt sich der Pflanzenschutz-Warndienst? Gesun.de Pflanzen 8. 1956, 41--42. 

-, Frostabwehr. Pflanzenschutzkalender 1956, 17./18. Woche. 

R u m p, L., und Ra u, E.: Der Wert praktischer Pflanzenschutz-Beispielsanlagen fiir die 
Intensivierung der PflanzenschutzmaBnahmen. Chemie und Technik in der Land
wirtschaft 7. 1956, 53-54, 81. 

Sc h a e f e r, H.: Die Vergilbungskrankheit der Zuckerriiben. Landbote 10. 1956, 5--6. 

Sc h w i t u l l a, H.: Berberitzenfliegen an Kirschen. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 167-168. 

-, Das Gespinst der Goldafterraupen. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 125-128. 

W i l lig, H.: Erhebliche Ausfalle durch die Kraut- und Knollenfaule (Braunfaule) bei 
krautfauleempfindlichen Kartoffelsorten in Rheinland-Pfalz. Gesrunde Pflanzen 8.

1956, 244-245. 

-. Lohnt sich eine Bekampfung der Kraut- und Knollenfaule (Phytophthora infestans) 
bei Kartoffeln? Gesunde Pflanzen 8. 1956, 87- 88. 
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Land Nordrhein-Westfalen 

Pflanzenschutzamt Bonn 

Leiter: Oberlandwirtschaitsrat Dr. Gustav Schuma che r. 

Anschriit: (22c) Bonn a. Rh., Weberstrafle 59a . 

I. Allgemeiner Berkht
1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) O r g a n i s a t i o n

Im Berichtsjahre wurden samtliche Beratungstechniker an den Landwirtschafts-, 

Gemiise- und Obstbauschulen zu Pflanzenschutzaufgaben mit herangezogen. An 
42 Landwirtschaftsschulen und 3 Gemiisebauschulen stehen dem Pflanzenschutz 
insgesamt 44 Pflanzenschutz- und Versuchstechniker zur Verfiigung. Auf Grund 
der Verordnung vom 22.5.1956 bleibt der Kreiskammergeschaftsfiihrer als Landes

beauftragter fi.ir das gesamte Gebiet des Pflanzenschutzes im Bereich seiner Kreis
stelle verantwortlich. Gegeniiber den iibrigen Landwntschafts-, Gemiise- und 
Obstbauschulen seines Dienstbereiches wurde ihm auf dem Geb1ete des Pflanzen

schutzes Anordnungsbefugnis erteilt. Mit Riicksicht auf die fortschnttliche 
Spezialisierung der rheinischen Landwirtschaft auf Spezialkulturen und der sich 
daraus ergebenden Bedeutung dieser Kulturen im Rahmen der Erzeugung wurden 
die Zustandigkeitsbereiche der einzelnen Referate des Pflanzenschutzamtes ent
sprechend neu zugewiesen, so bei Gemiise-, Obst-, Blumen- und Zierpflanzenbau. 

Anfang Januar 1956 wurde das Nematodenlaboratorium des Pflanzenschutzamtes 
aus Zweckma.Bigkeitsgriinden von Krefeld nach Bonn verlegt. 

b) P e r s o n a lv e r h a l t n i s s e

Der Personalstand war im Berichtsjahre tolgender:

planmaBig 

Wissenschaftler (einschl. Leiter) 
Sachbearbeiter 
Technische Krafte 
Biirokrafte 
Pflanzenbeschausachverstandige 
Sonstige *) 

zusammen: 

10 

5 

8 

9 

3 

7 

42 

auBerplanmaBig 

5 

6 

12 

•) Darunter 1 Volontarm, 1 biologisch-technische Zeichnerin, 1 Hausmeister, 2 Putzfrauen, 
1 Kraftfahrer, 1 Versucbsfeldarbeiter. 
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Zusiitzlich wurden 6 Studenten vom 1. 5. bis 31. 7. 1956 im Blattlausbeobachtungs
dienst beschiiftigt. 

Als Pflanzenbeschauer stehen je nach Bedarf 37 nebenamtliche Kriifte zur 
Verfiigung. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Vortriige und Schulungen nahmen auch im Berichtsjahre in der Aufkliirungstiitig
keit des Pflanzenschutzamtes einen breiten Raum ein. 

68 V o r t r a g e  wurden vor den verschiedensten Zuhorerkreisen gehalten; die 
Teilnehmerzahl belief sich auf insgesamt etwa 3000 Personen. Es fanden zahlreiche 
S c  h u 1 u n g e n  statt. Vom 23. bis 28. J anuar wurden zunachst die alten Pflanzen
schutztedmiker und in einem weiteren Kursus vom 3. bis 8. Dezember gleichzeitig 
auch die Beratungstechniker der Landwirtschaftsschulen geschult. Die K u r  s e 
waren jeweils mit Demonstrationen von Geraten und Beizanlagen verbunden. 
Daneben galt es auch, die Obst- und Gemiisefachberater weiter fortzubilden und 
zwar in einem dreitagigen Kursus. Dazu kamen Schulungen von Obstbaum- und 
Pflanzenschutzwarten, Berichterstattern des Statistischen Landesamtes und 
anderen Interessenten mit einer Zuhorerzahl von insgesamt etwa 900 Personen. 
Ferner wurden 2 Wi.ih l m a u s b e k a m p f u ngs l e h r g a n g e  durchgefiihrt sowie 
5 B a u m w a r t p r ii f u n g e n  und eine G i f t p ri.if u n g  (in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt Bonn) abgehalten. 

Die Zusammenarbe1t mit der Presse wurde weiter ausgebaut. Neben den regel
ma.Bigen V e rof f e n t l i ch u n g e n  in der ,,Landwirtschaftlichen Zeitschrift der 
Nord-Rheinprovinz" und den monatlichen Bekampfungsanweisungen in der 
,,Rheinischen Monatsschrift fur Gemi.ise-, Obst- und Gartenbau" erschienen in der 
,,Deutschen Gartnerborse" in jedem Monat Pflanzenschutzanweisungen for den 
Obst-, Gemiise-· und Zierpflanzenbau. Die Verbreitung der Warnmeldungen durch 
Presse und Rundfunk erfolgte in derselben Weise wie im Vorjahre. In R u n d 
fu n k  reportagen wurde auf die Notwendigkeit von PflanzenschutzmaBnahmen 
hingewiesen. 

Drei A u s  s t e II u n g e n  wurden durch das Pflanzenschutzamt beschickt. Die Aus
stellung in Krefeld fand in Verbindung mit dem Rheinischen Gemi.isebautag statt. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

D\e Zahl der Posteingange belief sich beim Pflanzenschutzamt auf 7532, die der 
Ausgange auf 16 551 (d. h. 552 je Tag). Es wurden 550 Flugblatter und 1085 Merk
blatter an die Praxis herausgesandt; dazu kamen noch 13 OOO Spritzplane und 
1250 Pflanzenschutzkalender. 

Namentlich auf den Gebieten des Zierpflanzen-, Kartoffel- und Gemiisebaues hat 
die Zahl der Ausktinft� und der Umfang der Untersuchungen sehr zugenommen. 
So wurden beispielsweise 194 Zierpflanzensendungen, ferner 140 Kartoffel- und 
Gemiisesendungen untersucht. 

Blumen- und Zierpflanzenbetriebe, die das Gi.itezeichen fi.ihren, wurden regel
maBig kontrolliert und beraten. 
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4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der B e o b a ch t u n g s- u n d  M e l d e d i e n s t  wurde durch die Pflanzenschutz
tedmiker in den einzelnen Kreisen und durch die .,Vertrauensleute fiir Pflanzen
schutz" wahrgenommen. Letztere - ihre Zahl betriigt z. Z. 855 - wurden in 
Vortriigen und Einzelberatungen geschult und mit dem notigen Aufkliirungs
material (Pflanzenschutzkalender und Zeitschrift .,Gesunde Pflanzen") versehen. 
Hierbei hatte sich gezeigt. daB eine Reihe van Leuten fur den Meldedienst 
unbrauchbar war. Sie wurden daher durch ji.ingere interessierte Krafte aus den 
Reihen der Baum- und Pflanzenschutzwarte ersetzt. 

In der Abfassung der W arn m e  1 d u n g  e n  sind keine besonderen Anderungen 
eingetreten. Gegeni.iber dem Vonahre wurde die Zahl der H i n w e  i s  e vermehrt,
da dies in mancher Hinsicht gilnstiger erschien. Gleichzeitig wurde auch der Korb
we1denbau, der im Nordwesten des Nordrheingebietes eine bedeutende Rolle 
spielt, in den Warndienst mit einbezogen. Von groBer Wichtigkeit ist die Ver
breitung der Warnrneldungen in der Praxis, auf die bereits hingewiesen wurde. 
Zusammen mit Presse, Rundfunk usw. erhielten 227 Empfiinger die Warn
meldungen direkt durch das Pflanzenschutzamt. Landwirtschaftsschulen, Kreis
pressestellen und Fachberater sorgten fiir die Weiterverbreitung an die einzelnen 
Anbauer, Mitglieder der Verbande u. dgl. 

Im einzelnen entfielen auf: 

Hinweise 
Warnmeldungen 

Ackerbau Gemusebau Obstbau 

5 

7 

2 
ll ll. 

Korbweidenbau 

l 

l 

Einen nicht unwesentlichen Teil des Warndienstes nahm wiederurn der B l a t t-
1 a u  s b e  o b a c h t u n  g s d i e  n s t ein. Neben der rechtzeitigen Erfassung der Spritz
termine wurden von den Studenten noch weitere wichtige biologische Erhebungen 
- z. B. Beobachtungen ilber den Gradationsverlauf der Virusilbertrager an den
Winterwirten - gemacht.

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden und mit dem
Schadlingsbekampfungsgewerbe

Gegeni.iber dem Vorjahre sind keinerlei Veranderungen in der Zusammenarbeit 
mit anderen Instituten und Behorden eingetreten. Das Schadlingsbekampfungs
gewerbe wurde durch die Pflanzenschutztechniker auf Kreisebene i.iberwacht und 
beraten. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

a) S a a t r e i n i g u n g s- u n d  B ei z k o n t r o l l e

Bei den der Kontrolle durch das Pflanzenschutzamt angeschlossenen Anlagen 
wurden 1629 Proben gezogen und im Laboratorium auf Reinheit und richtige 
Beizung untersucht. Davon entfielen 930 auf Reinheits- und 699 auf Beizproben. 
Es zeigte sich, daB trotz standiger Aufklarung bei der Beizung immer noch Pehler 
unterlaufen. Von den 699 Beizproben waren 515 richtig und 184 (26 0/o) falsch 
gebeizt. 
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Eine Uberprilfung der Reinigungs- und Beizgeriite mit anschlieBender Beratung 
hatte zur Folge, daB an _Stelle veralteter und nicht mehr einsatzfiihiger Gerate 
zahlreiche neue Maschinen zur Aufstellung gelangten. Dariiber hinaus wurde vom 
Pflanzenschutzamt der Vorschlag gemacht, weitere Anlagen im Rahmen des 
,, Grun en Planes" zu beschaffen. 

b) Lic h  t k eim p r u f u n g e n

Zur Feststellung der Sortenechtheit bzw. -remheit bei Kartoffeln wurden 
18 Priifungen durchgefiihrt. Nachdem nach den ,,Deutschen Kartoffelgeschiifts
bedingungen (Berlmer Vereinbarungen 1956)" das Prtifungsergebnis der Bayeri
schen Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan maBgebend ist, ging die Anzahl 
dieser Emsendungen sehr zuriick. 

c )  N e m a t o d e n u n t e r s u c h u n g e n  

Die systematischen Bodenuntersuchungen von landwirtschaftlidl genutzten Fliichen 
zur Feststellung von Kartoffelnematodenbefall wurden fortgesetzt. Insgesamt 
wurden im Nematodenlaboratorium 28 433 Bodenproben mit folgendem Ergebnis 
untersucht: 

Zahl der Proben 

8512 
110 
367 

19444 

Insgesamt 28 433' 

Untersuchungsergebnisse 

Riiben- bzw. Hafernematoden 
Riiben- bzw. Hafer- und Kartoffelnematoden 
Kartoffelnematoden 
Frei von Nematodenzysten 

Nicht inbegriffen sind h1erbe1 weitere 320 Proben, die dem Pflanzenschutzamt aus 

der Praxis zurUntersuchung eingesandt wurden. AufGrund derLandesverordnung 
zur Bekiimpfung des Kartoffelnematoden vom 10. 8. 1950 (vgl. Amtlidle Pflanzen

schutzbestimmungen N. F. 3. 1951, 285-286) und der Bundesverordnung vom 

20. 7. 1956 (ebenda 9. 1956, 94-95) wurde eine genaue Dberwachung der Befalls
parzellen durchgehihrt. Auf 207 Parzellen muBte der Kartoffelanbau wegen

Nematodenbefall untersagt werden.

d) S a n-Jo se-S c h i l d l a u s

In der 1955 in der Niihe von Bonn als verseucht gemeldeten Obstanlage wurden 
weitere Kontrollen durchgefiihrt. Sie ergaben keinen Befall. 

e) M i t t e l m e e r f r u c httl ieg e

Nach dem starken Befall von 1955 wurde fiir das Berichtsjahr eine weitere
Z.unahme der Fundstellen erwartet. Durch Aufhangen von Glasflaschenfallen

wurden genaue Kontrollen im gesamten Dienstbezirk durchgefiihrt. Mittelmeer
fruchtfliegen konnten nicht festgestellt .werden.

II. Widitige Krankheiten und Sdiadlinge im Jahre 1956

1. Witterungseinfliisse und allgemeine Schadlinge

Das Berichtsjahr zeichnete sich durch einen ungewohnlichen Witterungsverlauf 
aus. Auf die strenge Kalte von Ende Januar bis Ende Februar - der Februar war 
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nach Mitteilung des Wetteramtes Essen der ki:ilteste Monat seit uber 100 Jahren -
folgte, abgesehen von einigen warmen Maitagen, ein kiihles und verhi:iltnismi:i.Big 
trockenes Friihjahr. Der Sommer war kiihl und regenreich, lediglich der September 
hatte eine kurze Schonwetterperiode. Der Herbst war ebenfalls feucht. Im Oktober 
und November erfolgten die ersten Ki:ilteeinbri.iche. Das Jahr war das kalteste seit 
iiber 60 Jahren. Im Flachlande wurden 200-220 Niederschlagstage gezahlt, die 
Monatssummen der Niederschlage betrugen zeitweilig iiber 200 °/o des viel
jahrigen Durchschnitts. Eine derartig abnorme Witterung muBte naturgemaB einen 
starken EinfluB auf die Pflanzenwelt ausuben. Die strenge Februarkalte rief 
F r o s t s  ch a d e n  an fast alien Kulturen, besonders aber an Obstbi:iumen und 
Weinstock.en, hervor. Sehr stark waren die Frostschaden bei Pfirsic:h und Aprikose, 
unterschiedlich je nach Sorte bei den iibrigen Obstarten. Auswinterungsschaden 
an Getreide wurden au� den Kreisen Duren, Euskirchen und Schleiden gemeldet. 

Das noch 1m Januar festgestellte starke Auftreten von F e l d m a u s e n  lieB unter 
dem EinfluB des Frostes erheblich nach, so daB es nirgends zu gr6Beren Schei.den 
kam. W iih lm a u  s e traten fast iiberall, R a t  t e n  dagegen nur bezirksweise starker 
auf. Bemerkenswert war das starke Auftreten von W i Id t a u  b e  n - es wurden 
Schwarme bis zu 500 Stuck gezahlt - in den Friihjahrsmonaten. Im Herbst und 
Vorwinter richteten A ck e r s  c h n e ck e n  ziemliche Schaden auf Getreide- und 
Gemusefeldern an. 
Wildschaden hielten sich, mit Ausnahme von solc:hen durch Ka n inch e n, in 
maBigen Grenzen. 

2. Unkrauter

Die feuchte Witterung im Sommer und Herbst lieB eine reiche Unkrautflora ent
stehen, die vor al lem die Erntearbeiten sehr erschwerte. Fast alle Unkrauter waren 
starker vertreten, insbesondere Ko r n b l u m e, Kl a t s ch m o h n, H e d e r i ch, 
A ck e r s  e n  f, Vo g e  Im i e r e, K I e t  t e n  I a b k  r a u  t, Ac k e r  h o  h 1 z a h  n, 
Ka m i  11 e, M e  Id e, F r a n z  o s e  n k r  au t u. a. In einigen Kreisen machte sich ein 
sehr starkes Auftreten des W i n d h a l m s  bemerkbar. Auf Wiesen und Weiden 
waren B r e n n e  s s e  1, H u fl a t t i ch, L o w e n z a h n  und Ha h n e n f u B  sehr 
hi:iufig. 

3. Getreide

Rogg en und Weizen litten sehr unter Fus a r i um - Befall, so daB bei ungeniigender 
Beizung starke A u  f l  a u  f s ch a d e n  entstanden. Gerste und Hafer zeigten FI u g
b r a n d  befall. Im W eizen wurde allgemein ein so starkes Auftreten der W e i  z e n  -
g a 11 m ii ck e beobachtet, daB hieriiber besondere Erhebungen notwendig wurden. 
Weizen und Gerste wiesen haufig Befall mit G e t r e i d e m e h l t a u  auf; Weizen, 
Gerste und Hafer zeigten star ken Besatz mit BI a t  t I a u  s e n. An Roggen und Hafer 
wurde gebietsweise Al c h e n  befoll festgestellt. 

4. Ha.ckfriichte

a) Ka rto f f e l n
Der Ka r t  o f f  e I k a f e r  befall war auch im Berichtsjahre gering. Sehr stark trat 
hingegen die K r au  t f  a u  1 e (Phytophthora iniestans) auf, so daB auch in Hohen
lagen friihzeitig alle Kartoffelbestande erfaBt wurden. Als Folge war ein ver-
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mehrtes Auftreten der B r a u n  fa u 1 e an den Knollen zu verzeichnen. Umfang
reiche Untersuchungen ergaben eine deutliche Zunahme des Ka r t  o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n. Die Bodenuntersuchungen werden in einem Sonderabsdmitt 
behandelt (vgl. unter I, 6 c; S. 123). 

b) R ii b e n
Im Fnlhjahr wurden die jungen Ruben durch M o o sk n opfk a f e r, Riib e n a a s-. 
k a f  e r  und S chi l dka f e r  sowie Wu r z  e 1 b r a n d  geschadigt. In mehreren 
Generationen trat die R ii b e  n f lie g e  so stark auf, daB eine Sonderbekampfung 
- auBerhalb der Yellow-Aktion - erforderlich wurde.
Der Besatz mit der S ch w a r z e n  Riib e n b l a t t l a u s  erreichte um den 1. bis
8. Juni den kritischen Punkt, so daB ab 14. Juni die Aufforderung zur ersten Meta
systoxspritzung zur Bekampfung der V e r g i l b u n g sk r a nk h e i t  (Yellowkrank
heit) fur die Hauptbefallskreise erging. Fur das iibrige Gebiet wurde infolge der
geringeren Blattlausbesiedlung eine allgemeine Belciimpfung nicht fiir notwendig
gehalten. Ebenso war eine zweite Spritzung nicht erforderlich. Die Ruben
vergilbung selbst konnte im allgemeinen als ziemlich schwach angesprochen
werden. Auch die C er cos po r a bet i co I a trat nicht in bemerkenswerter Starke
auf. Hingegen wurden a.us den Hauptriibenanbaugebieten immer wieder sichtbare
Schad en durch den R ii b e n  n e m  a t  o d e n  gemeldet.

5. Futter- und Handelspflanzen (einschl. Olfriichte)

Auf Kleeackern wurde Befall durch K 1 e e a  1 c h e n  und K 1 e et  e u f e I festgestellt. 
In einigen Kreisen, in denen der Rapsanbau eine Rolle spielt, kam dem. R aps -
g l a n zk a f e r  eine gewisse Bedeutung zu. 

6. Gemiise

Sehr verbreitet waren die G e m  11 s e f l  i e g e n, deren Bekampfung in der Praxis 
immer mehr Anklang find et. Die S e  11 e r  i e f 1 i e g e trat-,- wie im Vorjahre - auch 
im Berichtsjahre wieder auf. Ferner waren Ko h l t r i e b riiB l e r ,  B l a t t r a n d
k a f e r , Ko h 1 d r e  h h e r  z m ii ck e , E u 1 e n  r a u  p e n  und Ko h 1 w e  i B  1 i n  g in 
groflerem MaBe vertreten. Bei der anhaltenden Nasse standen naturgemaB die 
Pilzkrankheiten im Vordergrunde. Hier sind vor allem B r a  u n f  a u l e  an Tomaten, 
B r e n n fleck e nk r a nk h e  i t  an Bohnen, B l a  t t f l e  cke nk r  a nk h e i  t an 
Sellerie, Fa 1 s che r M e h  l t  a u  und S a l  a t f  au  1 e zu nennen. Virus k r  a nk 
h e i t e n ,  z.B. Gu rk e n m o s a ik ,  Fa r n b l a t t e r i gk e i t  an Tomaten u. a. waren 
ebenfalls haufig. 

7. Obst

G o l d a f t e r , R i n g e l spi n n e r  und S ch w a m m spi n n e r  traten nur gebiets
weise starker auf; R o t e  Spi n n e  und die verschiedenen B l a t t l a u s arten waren 
dagegen allgemein verbreitet. In bauerlichen Obstgarten (vor allem in den Hohen
gebieten der Eitel und des Bergischen Landes) konnte eine starke Zunahme der 
Nap f s chi 1 d 1 a u  s festgestellt werden. An wirtschaftlich wichtigen Schadlingen 
sind noch zu nennen: Kn o spe n w i ck l e r ,  Apf e l b a u m g e spi n s t m o t t e ,  
0 b s t m a d e  , A p f e 1 s ch a 1 e n  w i ck 1 e r  und die S a g e  w e  s p e n. Der Befall durdi. 
Apf e l- u n d  B i r n e n s ch o r f  war als stark zu bezeichnen, Apf e l m e h l t a u  war 
- im Gegensatz zum Vorjahre - ganz bedeutend zuriick.gegangen. An Beeren-
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obst hatten E r  d b e e r  b 1 ii t e n s  t e c h e r  (und Er d b e e r  s t e n  g e 1 -
s t e c h e r). S t a c h e 1 b e e r b 1 a t t w e s p e n , N a p f s c h i 1 d 1 a u  s und 
A m e r i k a n i s c h e r S t a c h e 1 b e e r m e h 1 t a u eine gewisse Bedeutung. 
0 b s t v i r o s e n  an Kern- und Steinobst (z. B. A p f e 1 m o s a i k , S t e r n  -
f l e c k e n k r a n k h e i t und F 1 a c h a s t i g k e i t) haben auch im Rheinlande 
zugenommen. 

8. SonderkultGren

a) Fo r s t

Als Kampschii.dlinge sind Ma ikii.fe r e n g e r l i n g e, W iih l m ii.u s e  und Buch
f i nk e n  zu erwii.hnen. An Kulturschii.dlingen sind zu nennen: Der Gr o B e  B ra u n e  
R ti s s e lkii.f e r, Ha r z g a l l e n  wick l e r  und Gr a u r iiB 1 e r. Wiih l m ii. u s e  und 
vor all em Er d ma u s e  richteten star ken S chaden an. Am Niederrhein erforderte 
die K i e fer  n s c h ii t t e besondere Bekii.mpfungsmaBnahmen. In zweimaliger 
Spntzung wurde eine Flii.che von 83,5 ha behandelt. K i e fe rn dr e h r o s t  und 
Pa p p  e l r i n d  e n  t o  d wurden gebietsweise beobadJ.tet. Von den Laubholzschii.d
lmgen ist vor allem der Eic h e  n t r i e b w i ck 1 e r, der vielfach KahlfraB hervor
rief, zu erwii.hnen. An N adelholzern richtete die K I e i n  e Fi c h t  e n  b 1 a t t  we  s p e 
groBeren SdJ.aden an. Ferner wurde Befall durch Fi cht  e n  b o r  k e n  k a fe r und 
Weym o u t h s  k i e fe r n  b 1 a s  e n  r o s t festgestellt. 

b) Zi e r p fl a n z e n

An Krankheiten waren u. a. Wu rz e l br ii.u n e, B l a t t fl e ck e nk r a nk h e i t  
(Septoria), R o  s t und Me h It a u  sehr verbreitet. Hii.ufig konnte Befall durdJ. 
Fus a r i um und Bo try t is beobachtet werden. An tierischen Schii.dlingen wurden 
N a r z i s s e n fl i e g e , B I a s e n fu fl , S p i n n m i 1 b e n , B 1 a t t l  a u s e und S c h i I d -
1 au s e festgestellt. 

Sehr zahlreidJ. waren auch hier die V i r u s  k r a nk h e  it e n, deren Bedeutung im 
Zierpflanzenbau immer mehr zunimmt. 

c) K o r b w e i d e n

Im Friihjahr traten B 1 a t t  k a fe r zahlreich auf; spii.ter wurden SdJ.aden durdJ. 
S p i  t z e n d  iir r e  und Z a u n  w i n  d e  gemeldet. 

d) Ta b ak

Der rheinische Tabakbau wurde durdJ. Viru s k r a nk h e  i t  e n  stark in Mitleiden
schaft gezogen.

9. Vorratsschutz

Die vom Bundesminister fur Ernii.hrung, Landwirtschaft und forsten geforderten 
und von den Technikern regelmii.flig durchgefiihrten Ko rnkafer untersuchungen 
hatten folgendes Ergebnis: 

Bauernspeicher 
Mi.ihlen 
GroBlager 

untersucht 

1028 
9 

30 

befallen 

121 

1 

Ofo 

11.7 

3,3 

AuBerdem wurden Me h Im o t t e, K o rnm o t t e, Mil b e n, G e t r e  i d e p l a  t t 
kaf er, Me h lkafe r und S p e ckkafer festgestellt. 
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10. Holzschutz

Infolge hii.ufiger Verwendung frischen Bauholzes konnte eine starke Zunahme 
des H a  u s b o  cks beobachtet werden. Po  ch k ii. f  e r, ferner H a u s s  eh w a m m  und 
K e l l e r s chw a m m  waren ebenfalls hii.ufig. 

11. Bienenschutz

Bi�nenverluste traten wii.hrend der Maikii.ferbekii.mpfungen 1m Raume Zons und im 
Siegkreise nur in ganz germgem Umfange ein, da der groflte Teil der B1enenv6lker 
ausgelagert werden konnte. 

Iii. Lenkung und Durchfuhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

In die Berichtszeit fielen verschiedene Sonderaktionen, die sehr viel Ze1t in 
Aflspruch nahmen und grofle Mi.ihe kosteten. 

1. Maikaferbekampiung

Im Siegkreise sowie in den Gebieten Zons-Dormagen und Kaldenkirchen wurden 
vom 10. bis 18. Mai 1956 Maikii.ferbekii.mpfungen mittels Flugzeug (Hubschrauber) 
und Bodengerii.ten auf insgesamt 1110 ha durchgefi.ihrt. Die Kosten beliefen - sich 
auf 42 204,82 DM, d. h. 38,64 -DM Je ha. 

2. Flugzeugeinsatze zur Bekampiung der Krautfaule an Kartoifeln und der Riiben-
vergilbungskrankheit

a) Zur K r a u t  f ii. u 1 e bekii.mpfung waren drei Spritzungen auf etwa 300 ha
erforderlich. Es wurden je 1 Hubschrauber und 1 Starrfli.igelflugzeug eingesetzt.
Zw1schen den behandelten und nichtbehandelten Parzellen waren deutliche Unter
schiede festzustellen. Der Hubschrauber war dem Starrflu.gler sowohl leish.rngs- als
auch kostenmii.fiig unterlegen. Die Befliegungskosten betrugen beim Hubschrauber
24,16 DM je ha, beim Starrfli.igler dagegen nur 11,50 DM.
b) Zur Bekii.mpfung der V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  waren ebenfalls beide Flug
zeugtypen auf insgesamt 579,24 ha eingesetzt worden. Auch hier arbeitete das
Starrfliigelflugzeug um 57 °/o billiger und leistete 35 0/o mehr als der Hubschrauber.
Wegen des relativ geringenBlattlausbesatzes war nur eineBefliegung erforderlich.

3. Aliiumbekampfang

Bei der Molkerei Emmericher-Eyland (Kr. Kleve) war es zu mehrfachen Bean
standungen gekommen, da Milch und Butter infolge Verfi.itterung von wildem 
Lauch (Allium vineale) in der Qualitii.t stark gelitten hatten. Nach einigen Vor
veisuchen wurde im Berichtsjahr in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Ge
miisebau und Unkrautforschung der Biologischen Bundesanstalt in Neufi-Lauven
bmg ein Groflversuch auf 145 ha Weideflii.che unter Einsatz von 3 selbstfahr
baren Spritzgerii.ten durchgefi.ihrt. Zur Anwendung kam das 2,4-D-Ester-Prii.parat 
Utox-E mit einer Aufwandmenge von 3 I in 600 l Wasser je ha. Nach einem 
Bericht des Direktors der Milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalt 
Krefeld *) ergaben Priifungen nach der Behandlung das vollige Verschwinden des 
Beigeschmacks und damit einen vollen Erfolg der Bekii.mpfung. 

*) Dibbern, H.: MaBnahmen zur Qualitatssteigerung der Butter unter besonderer Beriick
sic:htigung der Bekampfung des Krahenlauches. Ernahrungsindustrie 58. 1956, 1043-1045. 
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IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

a) Ha uptpriifung

Prufungsmi ttel Vergleichsmittel GroBe des 
Mittel gegen bzw. zur Versuchsort Zahl der Zahl der Zahl der Versuches 

Versudie Mittel Konzen- Mittel Konzen- qm Anzahl 
trationen trationen der Baume 

Weizensteinbrand Freiland 1 19 38 4 8 423 

Haferflugbrand Freiland 1 18 36 4 8 405 

Streif enkrankheit 
der Gerste Freiland 2 32 64 6 12 702 

Fusarium (Roggen) Keller 1 16 32 3 6 

Unkrauter 
in Getreide Freiland 2 13 13 6 6 52260 

auf Griinland Freiland 1 6 6 6 6 1300 

in Sonderkulturen Freiland 2 3 5 70 

im Gemiise Freiland 8 14 19 
•

5 6 371 

Keimende Unkrauter 
unter Obstbaumen Freiland 1 1 2 120 

auf Wegen u. Platzen Freiland 1 6 7 2 2 100 

Scharf (Fusicladmm) Obstanlage l 15 42 7 22 145 
Phytophthora infestans Freiland 2 18 18 4 4 4600 

Cercospora beticola Freiland 1 9 17 2 4 1600 

Totspritzen von 
Kartoffelkraut Freiland I 6 7 800 

Apfelmehltau Obstanlage I 5 6 21 
Beifiende Insekten Laboratorium 37 4 4 3 3 

Beifiende Insekten Freiland 1 1 1 1 1 5 
Saugende Insekten Laboratonum 18 9 9 3 3 
Saugende Insekten Freiland 64 20 21 5 5 202 
Spinnmilben Frejland 14 7 7 3 3 54 
Wiihlmaus Freiland 4 I 1 
WildverbiB (Obstbau) Freiland 1 1 
Bodenschadlinge 

(Gemiisefliegen-
larven) Freiland 10 6 2 4 

Keimhemmung 
an Kartoffeln Keller 1 3 2 1 

Insgesamt: 176 233 356 69 104 62751 427 

b) Vorpriifung

Priifungsmittel Ver,gleichsmi t lel Gr6Be des 
Mittel gegen bzw. zur Versuchsort Zahl der Zahl der Zahl der Versuches 

Versudie Mittel Konzen- Mittel Konzen- qm Anzahl 
trationen trationen der Baume 

Weizensteinbrand Freiland. 1 5 10 90 

Haferflugbrand Freiland 1 4 8 72 

Streifenkrankheit 
der Gerste Fre1land 2 5 10 90 

Fusarium (Roggen) Keller 1 4 8 

Unkrii.uter in Getreide Fre1land 1 4 4 3 3 5490 

Ubertrag: 6 22 40 3 3 5742 
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Prufungsmi ttel 
Mittel gegen bzw. zur Versud:isort Zahl der Zahl der 

Versudte Mittel Konzen-

trationen 

Ubertrag: 6 22 40 
Schorf (Fusicladium) Obstanlage 1 4 5 

Phytophthorainfestans Freiland 2 5 5 

Cercospora beticola Freiland 1 2 2 
Konservierungsmittel Miete 6 1 2 

(Gemiise) 
BeiBende Insekten Laboratorium 75 7 8 
BeiBende Insekten Freiland 12 10 10 

Saugende Insekten Laboratorium 12 6 7 
Saugende Insekten Freiland 24 8 10 
Spinnmilben Freiland 10 4 7 
WildverbiB (Forst) Freiland 30 3 

Insgesamt: 179 72 96 

Haupt- und 
Vorpriifung zusammen: 355 305 452 

c) G e r a t eprii f u n g

Die amtliche Gerateprl!fung umfaBte:

Vergleidtsmittet Gr6Be des 
Zahl der Versuches 

Mittel Konzen- qm Anzahl 

3 

1 

3 

3 

2 
2 
3 

17 

86 

trationen der Baume 

3 5742 
42 

1000 
2 400 

4 

3 33 

2 
2 76 
3 33 

473900 
------ -------------

19 481042 184 

123 543793 611 

1 Hauptpriifung (vollmechanisiert-zweiseitig arbeitendes Anhangesptiihgerat fur
Obstbau) 

8 Vorpn1fungen (vollmechanisiert-zweiseitig arbeitendes Autbauspruhgerat fur 
Obstbau, Tankmaterialien fur Luftfahrzeuge, Riihrwerk fur Spriihgerate, 
handtragbares Spriih- und Nebelgerat, Nebelbombe). 

Bei diesen Priifversuchen waren erforderlich: 190 Ausliterungen, 36 Riihrwerk
teste, 87 Windmessungen, 433 Spritzbilder, 36 Korrosionsversuche zu insgesamt 
2079 Std., Behandlung von 68 556 Spindelbiischen. 

2. Eigene Versuche

Mittel gegen bzw. zur 

Beizversuche 
(feuchter Roggen) 

Beizversuche (Erbsen) 
Unkrauter 
Brennfleckenkrankhei t 

der Bohne 
Fritfliege 
Drahtwurm 
VogelfraB 
BeiBende Insekten 
Saugende· Insekten 

9 

Versuchsort Zahl der 
Versudte 

Laboratorium 3 
u. Freiland
Freiland 2 
Freiland 2 

Freiland 1 
Freiland 1 
Freiland I 
Freiland l 
Freiland 22 
Freiland 5 

Ubertrag: 38 

Priifungsmittel Vergleidtsmlttel 
Zahl der Zahl der 

Mittel Konzen- Mittel Konzen-

7 

6 
5 

5 

3 
3 
3 

13 

4 

trationen trationen 

11 

6 
5 

5 

3 
3 
3 

13 3 3 

4 3 3 

Gr6Be des 
Versuches 

qm Anzahl 
der Baume 

108 

2800 
200 

18 

72 

566 
25··-··---- -

49 53 6 6 3198 591
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Prlifungsm1ttel Vergleichsmittel Groffe der 
Mittel gegen bzw. zur Versudlsort Zahl der Zahl der Zahl der Versuche 

Versuche Mittel Konzen· Mittel Konzen- qm Amahl 
trationen trationen der Baume 

Ubertrag: 38 49 53 6 6 3198 591 
Wirtschaftl. wichtige 

Obstbaum-
krankheiten Freiland 12 4 5 1 880 

WildverbiB Freiland 19 8 1167 500 
Erdmaus Freiland 2 6 2 1 1 50000 
Mbhrenfliege Garten 1 3 1 10 

Narzissenfliege Fre1land 2 8 24 20020 
Septoria an Azaleen Kasten 5 25 47 5 9 450 
Botrytis an Cyclamen Gewadlshaus 1 1 1 50Pfl. 
Botrytis an Paonien Freiland 1 3 3 1 100 
Wurzelbraune 

an Cyclamen Gewadlshaus 20 25 97 - 20250Pfl.
Fliegen (Muscaron-

streifen) Stall 3 1 
---- ·-·-·---------- -- - -

Insgesamt: 104 133 233 14 18 1241278 1471 
Baume 

bzw. 
20300 

Pfl. 

Auf dem Gebiete der G e r a t e p rii f u n g  wurden folgende Eigenversurn.e durch
gefuhrt: 

a) Spritz- und Spnihversuche zur Klarung der Hi::ihe von Abtropfverlusten bei
Frostspritzungen und nachtraglichem Auftauen.

b) Untersuchungen von Kreisregnern im Hinblick auf ihre Eignung beim Einsatz
in der Phytophthora-Bekampfung.

c) Unkrautbekampfung in Gemiise, Erdbeeren und auf Wegen und Platzen mittels
Flammenwerfer.

d) Versuche zur Wassermengeneinsparung bei der Unkrautbekampfung in Son
derkulturen. Vergleirn. der jeweils anerkannten I/ha-Menge zu 501/ha grob
und feintropfig.

e) Korrosionsversuche mit Messingblern..

f) Versuche zur Wassermengeneinsparung bei der Phytophthora- und Yellow
bekampfung mittels Bodengeraten und Luftfahrzeugen.

g) Versuch zur Wassereinsparung bei der Anwendung von Raphatox im Getreide.

h) Klarung des differenzierten 1/min-Ausstofles von Riickenspruhgeraten ohne
Pumpe.

i) Ermittlung der Blattmasse eines Spindelbusrn.es.

j) Untersurn.ung des Grenzwertes von mechanism.en Blattbesrn.adigungen im
Obstbau bei Einsatz von Geblasespriihgeraten.
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle
1. Einfuhr

Im Berichtsjahre wurden an 27 Einlaflstellen folgende Sendungen (einschl. 
Besatzungssendungen) untersucht: 

Art des Materials 

Blumenzwiebeln und -knollen 
Baumschulerzeugnisse 
Schnittblumen und Bindegriin 
Kartoffeln 
Friichte 
Samereien 
Sonstiges (Azaleen usw.) 

Insgesamt: 

Eingefiihrte Sendungen 
Anzahl Gewicht in t 

4 539 8 748,237 
1 301 2 663,667 
3 076 1 080.402 
5 504 87 584,012 

22 801 121 602,792 
12 32,150 

1506 1 530,190 

38 739 223 241.450 

Zuriickgewiesene Sendungen 
Anzahl Gewicht in t 

151 45.254 
1 0,001 

52 532,683 

13 12,814 

217 590,752 

Aus Kartoffelsendungen wurden 7984 Proben entnommen und auf Nematoden
befall untersucht. In 508 Proben wurden Riibennematoden, dagegen keine 
Kartoffelnematoden festgestellt. 

Ferner wurden 367 Begasungen von Baumschulmaterial durchgefi.i.hrt. 

2. Ausiuhr

Folgende Sendungen wurden for die Ausfuhr nach 25 Landern sowie nach Berlin 
und in die Gebiete jenseits der Oder-Neifle-Linie (z. Z. unter fremder Verwaltung) 
abgefertigt: 

Art des Materials 

Blumenzwiebeln und -knollen 
Baumschulerzeugnisse 
Schnittblumen und Bindegriin 
Kartoffeln 
Friichte 
Getreide und Siimereien 
Sonstiges (Azaleen usw.) 

. · ----��--�

Insgesamt: 

Ausgefuhrte Sendungen 
Anzahl Gewicht in t 

64 17,233 
138 149,274 
373 41,352 
93 692.075 

124 408,208 
61 13 618,520 
72 4,829 

925 14 931,491 

VI. Veroffentlidmngen

Sendg. f. Berlin u. die Gebiete 
jenseits der Oder-NeiBe-Linie 

Anzahl Gewicht in I 

20 22,98 

26 415,41 
230 2 243.08 

1 3,97 
42 70,67 

- ---- ·---------· 

319 2 756,11 

(Die in der ,.Landwirtschaftlichen Zeitschrift der Nord-Rheinprovmz" erschienenen Auf
siitze sind in das nachstehende Verzeichnis nicht aufgenommen.) 

Be ck e r, A.: Schwarzer Nachtschatten und Viehvergiftungen. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 
42-45.

-, Zur Herbstzeitlosenbekampfung. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 154-155. 
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B e c k e r, A.: Bekampfung der Herbstzeitlose. Mitt. DLG. 71. 1956, 135-136 . 
-, Unkrautbekampfung - ric.htig und falsc.h. Saatgutwirtsc.haft 8. 1956, 207-208. 
-, Unkrautbekampfung und Obstkulturen (Erganzung). Mitt. d. Obstbauversuc.hsringes 

d. Alten Landes 11. 1956, 133- 135.

B ec k e r, A., und B r em e r, H.: Untersuc.hungen liber die 'Einlagerung von Kopfkohl fur 
den Winter. Rhein. Monatssc.hr. f. Gemuse-, Obst- u. Gartenbau 44. 1956, 26 4-26 5. 

H a r o  n s k a, G.: Spritzgerat und Bruhemenge. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 79.

1956, 155. 
-, Errechnung der Spritzmengen. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 79. 1956, 174. 
-, Konzentration der Spritzbruhen bei Verwendung von Ruckenspruhgeraten in 

-. 

-, 

-, 

-, 

-, 

-. 

-. 

-. 

-. 

Spindelbuschanlagen. Rhein. Monatsschr. f. Gemuse-, Obst- u. Gartenbau 44. 

1956, 130. 
Konzentration und Dosierung. Chemie und Techmk in der Landwirtsch. 7. 1956, 
16 7-16 8. 
Berechnung von Bri.iheaufwandmengen. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 79. 1956, 
234. 
Krautfaulebekampfung mit Beregnungsanlagen. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 
79. 1956, 270.
Flammenwerfer zur Unkrautbekampfung. Deutsche Landwirtsc.haftl. Presse 79.

1956, 251-252. 
Zurn Fur und Wider von Berechnungsformeln im Pflanzenschutz. Zeitschr. f. Pflanzen
krankh. 63. 1956, 406 - 409. 
Pflanzenschutz mit Luftfahrzeugen. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 79. 1956, 349. 
Flammenwerfer gegen Unkraut. Deutsche Gartnerborse 56. 1956, 246. 
Krautfaulebekampfung. Deutsche Landwirtschaftl. Presse 79. 1956, 371. 
Stauben, Sprii.hen oder Spntzen? Deutsche Landwirtsc.haftl. Presse 79. 1956, 446 -447. 

M a r r, G.: Das Auftreten der Mittelmeerfruc.htfliege in Nordrheinland. Rhein. Monatssc.hr. 
f. Obst-, Gemuse- und Gartenbau 44. 1956, 3-4. 
Das Auftreten der Flachastigkeit (Virose) an Ontano m emer rheimsc.hen Jung
anlage. Rhein. Monatsschr. f. Gemuse-, Obst- u. Gartenbau 44. -1956, 6 -7. 
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Land Nordrhein-Westfalen 

Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer 

Westfalen-Lippe 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Dr. August W i n k  e Im a n  n. 

Anschrift: (21 a) Milnster (Westf.), von-Esmarch-Strafle 12. 

I. Allgemeiner Beridtt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Or g a n i  s a t i  o n

Nach der im Vorjahre durchgefiihrten Neuorganisat10n des Pflanzenschutzdienstes 
sind im Berichtsjahre in organisatorischer Hinsicht keine Veranderungen ein
getreten. 

b) P e r s o n a l v e r hii l t n i s s e

Das Pflanzenschutzamt Munster einschl. seiner Auflenstellen hat folgenden 
Personalbestand: 

Wissenschaftler einschl. Direktor 
Sachbearbeiter 
Technische Krafte 
Verwaltungsangestellte einschl. Biiroleiter 
Betriebsarbeiter einschl. Putzhilfe 

Insgesamt: 

Planmaflig 

8 

3 

36 

6 

3 

56 

AuBerplanmaBig 

5 

1 
3 

9 

Auflerdem waren vorubergehend 6 Aushilfstechniker fiir Sonderaufgaben (Ruben
blattwanzenbegehungsdienst, Bekampfung der Rubenvergilbung) sowie eine 
Anzahl Studenten eingesetzt. 

An den im Pflanzenschutzamt durchgefiihrten zweijahrigen Lehrgangen zur Aus
bildung landwirtschaftlich-technischer Assistentinnen nahmen insgesamt 
12 Schulerinnen teil. Die sechs Schulerinnen des iilteren Jahrganges legten am 
8., 9. und 10. Marz 1956 die staatliche Abschluflprufung im Institut fur Pflanzen
krankheiten der Universitat Bonn mit Erfolg ab. 
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Landwirtschaftsrat Dr. H. He d d e r g o t t  war vom 15. April 1956 bis zum 
15. Oktober 1956 fur einen Einsatz in Agypten im Auftrage der FAO {Food and
Agriculture Organization of the United Nations) beurlaubt. Ihm oblag die
Beratung der agyptischen Regierung in Fragen der chemisc:hen Sc:hadlings
bekampfung, die Einric:htung einer Priifstelle fur Pflanzensc:hutzmittel und die
Ausbildung des entsprechenden Arbeitsstabes.

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Die Aufklarung iiber landwirtschaftlichen, gartnerischen und forstlichen Pflanzen
sowie Vorratsschutz erfolgte in erster Linie durch eine intensive Vortrags- und 
Schulungstatigkeit. Im Berichtsjahre wurden von Angehorigen des Pflanzenschutz
amtes 179 V o r t r a g e  gehalten und fur Vertrauensleute fur Pflanzensc:hutz, 
Pflanzenschutztec:hniker, Genossenschaften, Landhandler, Geratewarte, Einfuhr
sachverstandige, Obstbauern, Meister- und Meisterinnenanwarter sowie landliche 
Hauswirtschaftslehrlinge insgesam� 129 S c  h u 1 u n g e n  durc:hgefuhrt. AuBerdem 
erfolgten regelmaBige Arbeitsbesprechungen mit Pflanzensc:hutzringen und den 
Sac:hbearbeitern fur Pflanzensc:hutz an den Landwirtschaftssc:hulen. Im Verlaufe 
des Sommers wurden insgesamt 19 der genannten Sachbearbeiter in jeweils funf
tagigen im Pflanzenschutzamt stattfindenden K u r  s e n  mit pflanzensc:hutzlichen 
Arbeits- und Untersudmngsmethoden vertraut gemac:ht. - Uber Vortrage iiber 
hauswirtsc:haftlic:hen Pflanzen- und Vorratssc:hutz vgl. Abschn. II, 10 (S. 141). 

Landwirtschaftsrat Dr. H. He d d e  r g o  t t  hielt im Wintersemester 1956/57 an der 
Universitat Munster eine zweistiindige Vorlesung iiber di� tierisc:hen Schadlinge 
der wichtigsten Kulturpflanzen und ihre Bekampfung und erteilte an der Garten
bausc:hule und gartnerisc:hen Versuc:hsanstalt Wolbeck, ebenso wie Dr. E. W 6 s t
m a n  n ,  Unterricht uber gartnerischen und Landwirtschaftsrat Dr. F. D a m e  an der 
Hoheren Landbauschule in Herford sowie Landwirtschaftsrat Dr. F. K e r s t i n g  an 
der Hoheren Landbausc:hule in Soest iiber landwirtsc:haftlichen Pflanzensc:hutz. 

Im ,.Landwirtschaftlichen Wochenblatt fur Westfalen und Lippe" wurden 44 A u f 
s a t  z e iiber Pflanzen- und Vorratsschutz veroffentlicht. AuBerdem erschienen in 
der gleichen Zeitschrift 15 P f l a n z  e n s  eh u t z l a g  e b er  i eh t e  zwecks laufender 
Information der Landbev6lkerung iiber das Auftreten wic:htiger Pflanzenkrank
heiten und -schadlinge. Die dem Bedarfsfalle angepaBte Veroffentlichung der
artiger Berichte wurde im Vorjahre begonnen und hat in der Praxis groBen 
Anklang gefunden. 

Die Zusammenarbeit mit der P r e s s  e war gut. Pflanzensc:hutzliche Hinweise und 
Warnmeldungen erschienen jeweils termingerecht. Auch im R u n d f u n k  wurden 
sie wunsc:hgemaB durchgegeben. Ein Referent des Pflanzensc:hutzamtes wirkte bei 
einer R e p o r t a g e  iiber Komkaferbekampfung mit. 

Das Pflanzensc:hutzamt beteiligte sich an 3 A u s  s t e 11 u n g e n. 

3. Auskunfts- und Beratungstiitigkeit

Die erteilten sc:hriftlichen, fernmiindlichen und miindlichen A u s  k ii n f t  e und 
B e r a  t u n  g e n  auf allen Gebieten des Pflanzen- und Vorratsschutzes waren sehr 
umfangreich und lassen sich zahlenma.Big kaum erfassen. Ortsbesichtigungen 
erfolgten vielfac:h zusammen mit den zustandigen Sachbearbeitern fur Pflanzen
sdmtz an den Landwirtsc:haftssc:hulen. Die Tec:hniker wurden starker als bisher in 
die Beratungen eingeschaltet. 
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In der Berichtszeit wurden 52 G u t  a c h t e n  erstellt. 
192 einschlagige Anfragen der Landbevi:ilkerung wurden unter der Rubrik ,,Frage 
und Antwort" irn ,,Landwirtschaftlichen Wochenblatt fur Westfalen und Lippe" 
beantwortet. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

In der Berichtszeit wurden die Beobachtungen uber das Auftreten wichtiger Krank
heiten und Sc:hadhnge von 156 ehrenarntlic:hen Berichterstattern durchgefuhrt, 
deren auf Forrnblatter eingetragene Meldungen terrningerecht erfolgten. Zwecks 
besseren persi:inlichen Kontaktes wurde angestrebt, die Tatigkeit der Vertrauens
leute fur Pflanzenschutz rnit der der Berichterstatter personell 'ZU vereinigen. 

Im Berichtsjahre wurden 13 W a r n rn  e l d  u n g  e n  fur die Landwirtschaft, 9 fur den 
Obstbau, 6 fur den Gernusebau und 2 fi.ir den Forst herausgegeben, auflerdern 
7 Hinweise fur die Landwirtschaft, 3 fur den Obstbau und 1 fur den Gernusebau. 
Die Zahl der Meldungen wurde bewuflt niedrig gehalten. Nur beirn Auftreten 
wirtschaftlich wichtiger Krankheiten und Schadlinge, deren erfolgreiche Bekarnp
fung terrningebunden ist, wurde gewarnt, urn zu verrneiden, dafl durch eine V1el
zahl von Meldungen in der Praxis Verwirrung hervorgerufen wird und not
wendige Maflnahrnen zugunsten weniger wichtiger unterbleiben. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behi:irden und Verbanden und mit dem

Schadlingsbekampfungsgewerbe

Die Zusarnrnenarbeit rnit den Instituten der Biologischen Bundesanstalt war gut, 
z. B. wurden die Erhebungen des Instituts fur Getreide-, Olfrucht- und Futter
pflanzenbau in Kiel-Kitzeberg uber das Auftreten der Spelzenerkrankungen und
Fuflkrankheiten des Getreides durch Berichte und Ubersendung von Pflanzen
rnaterial aus dern Dienstgebiet unterstutzt. Dern Laboratoriurn fur Zierpflanzen
bau in Berlin-Dahlem wurden .rnehrere Betriebsbesichtigungen verrnittelt. Auch
anderen Instituten der Biologischen Bundesanstalt sowie dern Institut fi.ir Pflanzen
krankheiten der Universitat Bonn wurde rnehrfach Untersuchungsrnaterial zur
Bearbeitung spezieller Fragen zur Verfugung gestellt. Sehr gut war auch das Ein
vernehmen mit dem Institut fur Hackfruchtbau der B10logischen Bundesanstalt in
Munster, dem Zoologischen und dem Botanischen Institut der Universitat Munster,
dem Museum fur Naturkunde und vor allem auch mit der Wetterwarte m Munster.
Zu den Dienststellen der Landwirtschaftskammer, insbesondere den Landwirt
sc:haftssc:hulen und Kreisstellen, bestand enger Kontakt. Ebenso war die Zusarn
menarbeit mit den Genossenschaften, dem Landhandel und dem Schadlmgs
bekampfungsgewerbe sehr gut.

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

a) L o h n b e i z k o n t r o l l e

Bei den 607 amtlich genehmigten Lohnsaatbeizstellen wurden im Berichtsjahre 
durc:h die Techniker insgesamt 2634 Beizproben gezogen. Von den untersuchten 
2432 Trockenbeizproben waren 1637 richtig, 253 zu stark und 542 zu schwach 
gebeizt; von 202 Naflbeizproben ergaben 131 keine Beanstandungen, 18 waren 
uber- und 53 unterbeizt. 
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b) Li c h tke i m p r ii f u n g

In der Berichtsze1t wurden 290 Kartoffelproben auf Sortenechtheit und Sorten
reinheit untersucht. Davon erwiesen sich 7 als Mischptoben und 6 waren falsch 
bezeichnet. Bei 19 Einsendungen muflte die Sorte bestimmt werden. 

c) K a r t o f f e ln e ma t o d e n

Aufler visuellen Befallserhebungen wurden zur Ermittlung der Verseuchung mit 
Kartoffelnematoden insgesamt 23 236 Erdproben untersucht. Davon zeigten 9,06 °/o 
Befall mit Zysten des Kartoffelnematoden und 53,79 0/o waren mit Zysten anderer 
Nematodenarten verseucht. Hierbei handelte es sich, soweit Bestimmungen vor
genommen wurden, in erster Linie um Ruben- und Hafernematoden. Obgleich der 
Prozentsatz mit derartigen Zysten verseuchter Proben sehr hoch liegt, konnten 
keine Schaden an den Kulturpflanzen beobachtet werden, da der Zystenbesatz in 
den einzelnen Proben meist sehr gering war. Im Berichtsjahre wurden erstmalig 
samtliche fiir die Saatgutvermehrung vorgesehenen Flachen, insgesamt 201 ha, auf 
Kartoffelnematoden untersucbt, 12,75 ha= 6,34 0/o muflten wegen Befalls aberkannt 
werden. Daruber hinaus wurden 2274 Proben von den fur 1957 zur Vermehrung 
vorgesehenen Flachen entnommen, da ab 1957 nur noch solche Bestande ange
meldet werden diirfen, die auf Grund einer Bodenuntersuchung frei von Kartoffel
nematoden sind. 

d) S a n  - J o  s e - S c h i 1 d 1 a u  s , M i t t  e 1 m e e r  f r  u c h t f l  i e g e

Die laufenden Befallskontrollen erstreckten sich auf Kleingarten, Erwerbsobst
anlagen, Grofl- und Wochenmarkte. Es wurde im Dienstgebiet weder ein Auf
treten der San-Jose-Schildlaus noch der Mittelmeerfruchtfliege festgestellt. Die 
Vorsitzenden der Obst- und Gartenbauvereine, insbesondere der Gebiete, die fur 
obige Schadlinge klimatisch geeignet sind, wurden mit Aufklarungsmaterial 
versehen. 

e) R ii b e n b l a t t w a n z e

Die Erhebungen iiber das Auftreten der Riibenblattwanze wurden fortgesetzt. Die 
Untersuchungen erstreckten sich auf 967 ha Futter- und Zuckerrtibenanbauflache. 
Dabei wurden in 7 Gemeinden 111 Befallsstellen mit einer Gesamtgrofle von 
75,96 ha ermittelt. Der Befall war allgemein nur in Spuren vorhanden. Die 
betreffenden Hertle wurden von den Begehern mit Phosphorsaureestern behandelt. 

II. Widltige Krankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Schadlinge

a) Wi t t e r u n g s e i n f l ii s s e

Der ungewohnlich starke Frost des Winters 1955/56 wirkte sich durch das Fehlen 
einer schiitzenden Schneedecke sehr ungiinstig auf das Wintergetreide aus. 
Gebietsweise zeigten Gerstenbestande bis zu 80 0/o Auswinterungsschaden. 30 bis 
40 0/o der Flachen mit spatgesatem Winterweizen muflten zu Beginn der Friihjahrs
vegetation mit Sommerweizen bzw. Gemengen neu bestellt werden. 

Im Obstbau wurden ebenfalls starke F r o s t s  c h a d e n  beobachtet. Bei Apfeln 
litten die Sorten ,,Cox· Orange", .. Freiherr v. Berlepsch" und ,,Ontario" besonders 
stark. Veredelte Pfirsiche fielen fast zu 1000/o dem Frost zum. Opfer. Auch im 
Gemuse- und Zierpflanzenbau waren die Ausfalle grofl. 
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Die starken Niederschlage im Verlaufe der Monate Juni/Juli verursachten 
betriichtliche La g e r s  c h ii d e n  beim Getreide und in Bach- und Flu.Bniederungen 
gro.Be Uberschwemmungen mit Totalschiiden bei Getreide und Hackfriichten. In 
Gebieten mit hohem Grundwasserstand blieb die Hackfruchternte weit hinter den 
Erwartungen zuriick. Die Heuwerbung konnte allgemein nur bei Verzicht auf 
Qualitiit unter gro.Ben Schwierigkeiten durchgefi.ihrt werden. 

b) S ch n e ck e n

Wahrend der Sommermonate waren starke Schiiden durch A cker s c h n e ck e n  
im Gemlise- und Futterpflanzenbau zu verzeichnen. Im Herbst wurde das auf
laufende Wintergetreide teilweise so sehr geschiidigt, da.B Umbruch erforderlich 
wurde. Auch Stoppelriiben waren v:ielfach erheblich befallen. 

c) S ch a d v o g e l, W i l d

In Ortsniihe waren vielfach Ta u b e  n den Saa ten schiidlich und S p e r  1 i n  g e dem 
reifenden Getreide. In Waldniihe traten K r ii h e n  gebietsweise stark auf. GroB 
war der Schaden durch N i e d e r  w i 1 d in nichtgeschiitzten jungen Obstpflanzungen, 
in Hausgiirten und auf Gemiisefliichen. Fegeschiiden und Verbi.B durch R o t w i l d  
waren allerorts wegen des guten Besatzes der Reviere im Uberma.B vorhanden. 
In den wald- und wildreichen Gebieten der Kreise Buren, Hoxter, Paderborn und 
im Sauerland wurden gro.Bere Wildschiiden an Hackfruchten und im Grunland 
durch S ch w a rz w i 1 d verzeichnet. 

d) N a g e t i e r e

Die relativ stark 'in den Winter gegangene F e  1 d m a  u s  population wurde schon 
im Januar/Februar stark dezimiert. Lediglich in hiingigem Geliinde war wiihrend 
des Sommers an den Sonnenseiten auf warmen Boden noch ubermii.Biger Besatz 
festzustellen. Die Schaden <lurch R a t t e  n und H a u s  m ii u s e  waren vor allem 
imFriihjahr undHerbst betriichtlich. Das schiidigendeAuftreten der W u h l m a u s e  
hat weiterhin zugenommen. 

2. Unkrauter

Im Wintergetreide war der Unkrautbesatz im Fruhjahr infolge der starken Kahl
froste zuniichst durchweg gering und h1elt sich spiiter im iiblichen Rahmen. Im 
Sommergetreide dagegen, vor allem auf den Umbruchfliichen, war die Ver
unkrautung allgemein sehr stark. Im Grunland nahm sie, z. T. infolge ausgefrorener 
Grasbestande, ebenfalls zu. Es zeigte sich eine Zunahme der Rosettenbildner, ins
besondere von Lo w e n  z a h  n und der W e g e r  i c h arten. Auf Sand und sandigen 
Lehmboden trat das F r a nzo s e nkr a u t  in starkem Ma.Be auf. 

3. · Getreide

Infolge unterlassener oder unsachgema.Ber Beizung traten in Weizen- und Roggen
bestanden starke A u  f 1 au f s c h ii d e n  in Erscheinung. Der Fus a r i u'.m - Befall 
erreichte im Dezember ein ungewohnliches Ausma.B. Der Winterroggen war viel
fa.ch durch S t o ck ii I c he n befallen, wiihrend das Sommergetreide vor allem auf 
lei eh ten Boden starker durch D r  a h  t w u r m e  r geschii.digt wurde. Gebietsweise 
trat auch die F r  i t  f l  i e g e in erheblichem Umfange auf. Dagegen blieb der Befall 
<lurch B l a s e n f u.B und W e i z e n g a·l l m u ck e  gering. Ungewohnlich stark waren 
die S p e l z e n e r k r a n k u n g e n  beim Weizen. Zusammen mit G e t r e i d e m e h l-
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tau und R o s t  v erursachten sie erheblich e Ertragsdepr ession en. Verschieden e 
Weizensorten fielen durch physiologisch e S p it z  e n  ta u b h e  it und Basis ta u b -
he it auf. Bei Somm ergerste konnte ein v erhiiltnismii.Big stark es Auftr eten von 
G e r s t e n f lu gbr a n d  i.md S tr e if e n k r a n k h e it beobachtet w erden. Durch 
die f euchte Witterung zur Z eit der Getr eide ernte muBte ein hoher Prozentsatz des 
Saatgutes zuriickgetrockn et w erden. D er Feuchtigk eitsgehalt des Getr eides betrug 
teilw eis e bis zu 40 0/o. Zu schn ell es Riicktrocknen bewirkte oft Keim- und Trieb
kraftschiidigungen. In einzelnen Fallen wurden die Trocknungsschiiden durch nach
folgende Beizung noch v erstiirkt. 

4. Hackfriichte

a )  Kar to f f e ln 

Zu Beginn der Pflan zzeit wies ein groB er Teil der Pflanzkartoff eln S c  ha 1 e n  - u n d 
Ge  f ii B n e k r o s e n auf . Dies e Erkrankungen sowie das Auftr eten von 
Fa d e n  k e i mi g k e it, Kn 611 c h e n s  u c h t und Wu r z e 1 t 6 t e r k  r a nk h e  it 
(Rhizoctonia solani) bewirkten in Verbindung mit der kalten Friihjahrswitterung 
betriichtlich e A u  fl a u  f s cha d e n. Durch das r egn erisch e Wetter in den Mona ten 
Juli und August wurde die Entwicklung der Kr a u t  f a  u 1 e (P hytophthora 
infestans) begiinstigt und gleichz eitig die BekiimpfungsmaBnahm en erheblich 
beeintriichtigt. Die Ausfiille durch die Kr a u t  - u n d Kn o 11 e n  f a  u 1 e diirften im 
Berichtsjahre mindestens 25 0/o betragen haben. D er Ka r t  o f f  e 1 k ii f e r trat sp at 
und nur in geringem Umfange auf. Die Vers euchung der Fliich en mit Ka rt o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n schritt w eiter fort. 

b) Rilb e n

Bei Ruben wurden z. T. erheblich e Schaden durch Wu r z  e 1 br a n d  hervorgerufen. 
In Gebieten mit .l eichteren, anmoorigen Boden und in hoher en Lagen trat die 
W e lk e k r a n k  h e  it in stark em Umfange auf. In vielen Fall en wurde Umbruch 
bzw. Nachpflanzung erforderlich. Im Vergleich zu ander en Jahr en v erursachte der 
R ii b e  n a a s k  ii f e r betriichtlich e Ausfiille. Ganz erheblich war en di e Schiidigungen, 
die ab Ende Mai durch die R ii b e  n fl i e g e  im ganzen Dienstgebiet hervorgeruf en 
wurden. Das B 1 a t  t 1 a u  s auftr eten an Ruben hielt sich in Gr en zen, Schiiden durch 
die V e r gil bu n gs k r a n k h e it traten nur schwach in Ersch einung. Im Herbst 
wurden erheblich e Blattschiiden durch die Bla tt b r ii u n e und ortlich auch die 
C er c os po r a-Bla tt f l e ck e n  k r a n  k h  e it beobachtet. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Auf den Rapsfliich en, die den Winter iiberstehen konnten, trat der R a p s  g la n z -
k ii f e r recht stark auf. An Steckriiben schiidigten E r  d f l  6 h e  und Ko h 1 f l  i e g e n  
erheblich. Sam enkl e e  wurde durch den S t e n  g e I b r e  n n er ortlich in gr6B erem 
Umfange befall en. Das im Herbst 1955 s ehr stark e Auftr eten der Tip u 1 a-Larv en 
auf Wiesen und Weiden hielt noch im Januar/Februar an. Aus bisher ungekliirten 
Grunden ging jedoch der Besatz in den folgenden Monaten bis auf ein zelne 
Individu en zuriick. Stiirker e Seba.den sind daher im BerichtsJahr e mcht aufgetreten. 

6. Gemiise

D er Befall durch Z w i e b e  I fli e g e ,  M o hr e n fl i e g e und Ko h 1 f l  i e g e war 
gebietsw eis e auB ergewohnl ich star k. Auch Ko h I e u I e und Ko hls cha b e  v er-
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ursachten starkere Schaden, wahrend der Befall durch den Koh 1 w e  i fl l i n g  im 
allgemeinen gering blieb. An Spinat rief die R ii b e  n fl i e g e ganz erhebliche 
Verluste hervor. Ab Juli traten die B la tt fl ecken k ra n k he i t  an Sellerie und 
Petersilie, die B r e n n fl e  cke n k r  a n k he i  t an Bohnen und die Kraut- u n d  
B ra u n fa u l e  (Phytophthora) an Tomaten verstarkt auf. Im Zwiebelanbau machte 
sich die Ge l b s t r e i fi g k e i t  und be1 Salat die Mo sa i k kra n k he i.t starker 
bemerkbar. 

7. Obst 

Die Auswirkungen der Frostschaden zeigten sich an Kern- und Beerenobst noch 
bis Mitte des J ahres. In ungespritzten Anlagen war starkes Auftreten von F r o s t  -
s p a n  n e r  , A p f e 1 b au m g  e s p  i n s t  m o t t  e , Kn o s p e n  w i ck 1 e r  und Ro te  r 
Sp i n n  e zu beobachten. Der Flug des A p f e 1 wick 1 e r  s erfolgte erst verhaltnis
maflig spat, nennenswerte Schaden tra'ten nicht in Erscheinung. An Erdbeeren 
schadigte der E r  d b e e r  b 1 ii t e n s  t e c he r erheblich. Bemerkenswert ist auch das 
gebietsweise stark schadigende Vorkommen der Kir s ch b 1 a t  t w e  s p e und der 
Schwa r z e n  Ki r s che n b la t t lau s. Infolge der feuchten Witterung litten 
Apfel und Birnen sehr unter Scho r fbefall, wahrend sich am Steinobst die 
Sc h r o t s  c h u fl k ra n k  he i t  in i.ibermafl igem Umfange zeigte. Erdbeeren war en 
im Juni sehr stark von Grau s chi mm e 1 befallen. 

8. Wein

Im Dienstgebiet sind nur Hausreben vorhanden. Die Beeren reiften im Berichts
jahre nicht aus. Beide Me h 1 tau krankheiten wurden beobachtet. 

9. Sonderkulturen

a) F o r s t

E i che n w i ck l e r  und Fro s t s pa n n e r  traten an Eichen stark schadigend auf. 
Es kam fast i.iberall zu Kahlfrafl. Auch Ficht e n n e s t w i ck l e r, Ki e f e r n
k n o s p e n w i ck l e r, Gr o fl e r  B rau n er Ri.is s e l k a fe r, La r che n b la s e n
fufl, La r che n m i n i e r m otte und Stahl b l  au e Ki e f  e r n s  chon u n g s  -
g esp i n s t  b 1 a t  t w e  s p e schadigten gebietsweise betrachtlich. Bekampfungs
maflnahmen gegen die Ki e fe r n s chi.i t t e  waren nur ortlich notwendig. Auch der 
Pa p p e l r i n d e n b ra n d  (Rindentod) trat nicht so stark wie im Vorjahre in 
Erscheinung. 

b) Zier p flan z e n

Grau s chi m m  e 1, Me hl tau und Kn o 11 e n  fa u 1 e traten an vielen Zierpflanzen
arten auf. An Nelken war der N e l k e n r o s t  allgemein verbreitet. Weichhau t
m i 1 b e  n und Sp i n n  m i  1 b e  n schadigten in den meisten Gartenbaubetrieben vor 
allem an Gri.inpflanzen erheblich. Auch der Sc hi 1 d 1 au s besatz nahm zu. 

10. Vorratsschutz

Ko r n k a fe r, Ge t r e i d  e p  1 a t t k a fe r,. Re i s m e hl k a fe r  und Ko r n m o t t e  
waren sehr haufig auf bauerlichen Getreidespeichern anzutreffen. Teilweise 
wurdenBeispielsbekampfungen durcbgefi.ihrt. Besondere Schwierigkeiten bereitete 
das infolge der feuchten Witterung haufige Massenauftreten von Ge t re  i d  e -
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m i  1 b e  n sowie Mi 1 b e  n in Futtermitteln und sonstigen Vorraten. An Dauerfleisd1-
waren traten S p e ck k a f er und K a s e  f l  i e g e n  auf. Starkeres Auftreten der 
S t u b  e n  fl i e g e wurde erst relativ spat, etwa Ende Juli, beobachtet. Ortlieb 
schadigten M e s s i n g  k a f e r  und B r o  t k a f e r. Trotz guter Bekampfungsmoglich
keiten ist das Auftreten von R at t e  n und M a u s  e n  allgemein als stark zu 
bezeichnen. 

Die Referentin fiir hauswirtschaftlichen Vorrats- und Pflanzenschutz hielt in der 
Berichtszeit 62 Vortrage und fiihrte 31 Schulungen durch. 

11. Holzschutz

Das Auftreten holzzerstorender Insekten, wie Ha u s  b o ck , Sc  h e  i b en b o ck 
und P o ch k a f e r ,  scheint allgemein weiter zuzu.nehmen. Ortlich schadigten 
Ho 1 z w e  s p e n  ·sehr stark. In vielen Fa.Hen wurde Befall durch Ha u s s  c h w a m  m 
beobachtet. Insgesamt wurden 42 Gutachten erstattet; in 9 Fallen handelt es sich 
um die Begutachtung von Hausern, die von der Besatzungsmacht freigegeben 
worden waren. 

12. Bienenschutz

Die in allen Kreisen des Dienstgebietes ins Leben gerufenen Ausschiisse zur 
Verhiitung von Bienenschaden berieten iiber die auf Kreisebene zu treffenden 
MaBnahmen. Nennenswerte Verluste an Bienen durch unsachgema.Be Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln wurden nicht bekannt. 

Ill. Lenkung und Durdifi.ihrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

1. Kartofielkaierbekampfung

Infolge der ungiinstigen W1tterungsverhaltnisse war das Auftreten des Kartoffel
kafers im vergangenen Jahre allgemein schwach. BekampfungsmaBnahmen 
wurden nur in einigen Fallen erforderlich. Zu Beginn der Vegetationsperoide 
wurden die Kreisstellenleiter als Landesbeauftragte im Kreise gebeten, den im 
Vorjahre in Kraft getretenen RunderlaB zur Bekampfung des Kartoffelkafers 
bekanntzumachen und besonders die Pflichten der Nutzungsberechtigten heraus
zustellen (vgl. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 8. 1955, 113-115). 
Entsprechende Veroffentlichungen erschienen in der Presse. AuBerdem wurden 
Rundschreiben an die Ortslandwirte, Amter, Gemeinden und zum Teil auch an 
die Vertrauensleute fur Pflanzenschutz verschickt. Sofern notwendig, wurde die 
Kartoffelkaferbekampfung mit der Krautfaulespritzung kombiniert. 

2. Bekampfung der Vergilbungskrankheit der Ruben

Die Richtlinien fur den Blattlauswarndienst und die MaBnahmen zur Bekampfung 
der Vergilbungskrankheit der Ruben im Jahre 1956 wurden auf der Arbeitstagung 
der Sachbearbeiter fur Vergilbung bei den Pflanzenschutzamtern am 28. 2. 1956 in 
Worms festgelegt. Die ersten Blattlause schliipften im Dienstgebiet Anfang April, 
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die ersten gefliigelten Lause traten Ende Mai auf. Allgemem war nur einmalige 
Spritzung mit innertherapeutischen Mitteln erforderlich. Die Vergilbung hielt sich 
in maBigen Grenzen. Das Ergebnis der durchgefii hrten Versuche war folgendes: 

(Unbehandelt = 1000/o) 

Ruben = 111 0/o Blatt = 104 0/o Zucker = 110 0/o. 

3. Kartoiielkrebs

Die Pflanzenschutztechniker waren angewiesen, insbesondere in den Gemeinden, 
die an die bekannten Kartoffelkrebsgebiete angrenzen, wahrend der Ernte auf 
das Auftreten des Kartoffelkrebses zu achten. Dariiber hinaus waren 2 Sonder
techniker eingesetzt, die die Flachen systematisch auf neue Befallsherde 
kontrollierten. Im Rahmen dieser Feststellungen wurden insgesamt 33 neue 
Befallsherde in einer Gr6Be von 4,62 ha ermittelt. Damit ist die Zahl der Befalls
herde auf 225 gestiegen und die verseuchte Flache auf insgesamt 38,17 ha. Durch 
12 Anbauversuche, die z. T. im Rahmen von Landessortenversuchen durchgefiihrt 
wurden, sollte ermittelt werden, ob sich die als resistent erwiesenen Stamme bzw. 
Sorten unter den klimatischen Verhiiltnissen des Sauerlandes als geeignet erweisen 
wiirden. Die Priifung von Kartoffeln nach dem S p1e ck e r m a n n schen Verfahren 
brachte folgendes Ergebnis: 

N o r m a l e r  K r e b s s t a mm 

Hauptprii.fung: 
Vorpriifung: 
Vorsortierung: 

,,B i o t y p  Ol p e" 

Hauptpriifung: 
Sonderprufung: 

4. Augenstecklingspriifung

211 Stiimme 
1049 Stiimme 

430 Stamme 

211 Stiimme 
89 Stamme 

13,74 0/o befallen 
7,81 ifl/o befallen 
1,16 0/o befallen 

85,78 0/o befallen 
79,78 0/o befallen. 

Die Zahl der zur Untersuchung auf den Pflanzgutwert eingesandten Kartoffel
proben betrug im Berichtsjahre 1129 gegeniiber 926 im Vorjahr. Die nachstehende 
Tabelle gibt einen Uberblick iiber den Anteil der verschiedenen Interessenten
gruppen an den Einsendungen und das Ergebnis der nach der Augenstecklings
methode durchgefuhrten Untersuchungen: 

Nachbau O/o 

Einsender 
Hoch- anerk. (meist wirt· ins- der untersuchten Proben 
zucht Nachbau schaftseigen) gesamt brauchbar nicht 

brauchbar 

Genossenschaften 100 443 543 94,68 5,32 
Landhandel 52 215 267 95,51 4,49 
Landw. Schulen 1 112 113 81,42 18,58 

(Anerk. Proben) 
Landw. Betriebe 206 206 72,17 27,83 

--�·------

Insgesamt: 153 770 206 1 129 89,29 10,71 

Neben der Augenstecklingspriifung wurden 332 Proben ( = 16 600 Knollen) nach 
der Methode von H o f f e r b e r  t und z u P u t  1 i t  z (N achrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. [Braunschweig] 7. 1955, Beilage zu H. 7) auf Blattrollvirus untersucht. 
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Die Ergebnisse stimmten nur teilweise mit den nach der Augenstecklingsmethode 
erzielten Resul\aten uberein, und zwar wichen sie um so starker ab, je _weiter die 
Keimung der Kartoffeln fortgeschritten war. 

5. Vogelsdrntz

In Zusammenarbeit mit der ortlichen Naturschutzbehorde wurden die vom 
Pflanzenschutzamt zur Verwendung in Vogelschutzgeholzen ausgegebenen Nist
kii.sten kontrolliert und Erhebungen uber ihre Belegung angestellt. Hinsichtlich der 
Dezimierung des Eichenwicklers zeigten sich in vogelarmen und vogelreichen 
Waldteilen keinerlei Unterschiede. Es entstand uberall KahlfraB. 

6. Wiihlmausbekampfung

GroBrii.umige Aktionen zur Wuhlmausbekii.mpfung wurden im Berichtsjahre nicht 
durchgeh.i.hrt. In Einzelversuchen konnte die gute Wirkung von Auspuffgasen von 
Benzinmotoren auf die Dezimierung der Wilhlmauspopulation festgestellt werden. 

7. Ackerfuchsschwanzbekampfung

Die Versuche zwecks Erarbeitung wirksamer Methoden zur Bekii.mpfung des 
Ackerfuchsschwanzes wurden im Berichtsjahre fortgesetzt. Neben einer groBen 
Anzahl von Fruchtfolge- und Bodenbearbeitungsversuchen in den Hauptschad
gebieten wurde auch die Wirkung chemischer Mittel auf den Ackerfuchsschwanz 
in verschiedenen Kulturen gepruft. In dieser Richtung zeichnen sich bereits jetzt 
vielversprechende Moglichkeiten ab. 

8. W eizengallmiickenbekampfung

Die Erfahrungen in Niedersachsen uber erhebliche Ertrags- und Qualitii.tseinbuBen 
bei Weizen durch Weizengallmucken und die Beobad1tung stii.rkeren Weizen
gallmuckenfluges in Westfalen gaben Veranlassung, exakte Untersuchungen uber 
die Verbreitung und Bekii.mpfung der Weizengallmucke durchzuh.i.hren. Durch 
Untersuchung von Bodenproben von vorjahrigen Weizenschlagen konnten 
Schlupfbeginn und Schhipfstarke der Weizengallmucke rechtzeitig ermittelt 
werden. Zur Bekii.mpfung wurden verschiedene Insektizide und Verfahren ver
gleichend gepruft. Gleichzeitig wurden Untersuchungen uber die Terminabhangig
keit der Behandlung und die Einsatzmoglichkeit von GroBgerii.ten in Weizen
feldern durchgefuhrt. 

IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

a) M i  t t e l

Mittel gegen 

Tie r i s che S cha dli n g e  
Uberwinternde Stadien tierischer 

Schadlinge (Winterspritzung) 
Verschiedene Insekten im Obstbau 

(Sommerspritzung) 

Ubertrag: 

Haupt
priifung 

12 
24 

36 

Vor
prufung 

11 

11 

Sonder
priifung 

6 

6 
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Miltel gei::en 

Spinnmilben 
Riibenfliege 
Gemiisefliegen 
Tipula 
Drahtwurm 
Nematoden 

Ubertrag: 

Pil z k r a n k h e i t e n  
Sd:wrf (Fusicladium) 
Krautfaule der Kartoffel 

(Phytophthora) 
Apfelmehltau 
Rosenmehltau 
Mehltau an Schwarzwurzeln 
Mehltau an Chrysanthemen 
Mehltau an Begonien 
Mehltau an Gurken 
Blattfleckenkrankheit an Sellerie 
Grauschimmel an Erdbeeren 
Samtfleckenkrankheit an Tomaten 
Gurkenkratze 
Rhizoctonia solani 
Rh. solam f. dianthi 
Alternaria tenuis 
Streifenkrankheit an Winter- und 

Sommergerste 
Weizensteinbrand 
Fusarium 
Haferflugbrand 
Auflaufkrankheiten an Bohnen, 

Erbsen, Riiben 

U n k rau t e r  
in Getre1de 
auf Wiesen und Weiden 
in Sonderkulturen 
auf Odland 
auf Wegen und Platzen 
sd!wer bekampfbare Unkrauter 

s o n s t i g e  Pr a p a r a t e  
zum Totspritzen von Kartoffelkraut 
Keimhemmungsmittel bei Kartoffeln 

Insgesamt: 

b) Gerate

-.,:,.' ' 

Fahrb'are·Spritzgerate 
Rilckentragbare Spritzgerate 
Staubegerate 
GieBgerate 
Gerate'feile 
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Haupt
priifung 

36 
14 
7 
7 

19 
14 

1 

17 
24 

4 

4 
6 

3 

4 

4 
2 

1 
1 
l 

16 
19 
16 
18 

11 

6 

5 

3 
4 
4 

6 

3 

280 

Vor
prufung 

11 

7 

10 
4 

2 
5 

I 

6 

6 

6 

6 

10 
11 

11 
12 

5 

6 

119 

Haupt
prilfung 

3 
1 
1 
I 

Sonder
priifung 

6 

10 

4 

2 

22 

Vor
priifung 

23 



2. Sonderversucbe

Auch im Berichtsjahre wurden neben der amtlichen Mittel- und Geratepri.ifung 
zahlreiche Sonderuntersuchungen durchgefi.ihrt, die die Klarung folgender Fragen 
zum Ziele hatten: 

Auswirkungen der Beizung von Getreide mit hohem Feuchtigkeitsgehalt nach vor
heriger Ri.icktrocknung; Verhi.itung von Lagerfaulen an Mi:ihren; Erarbeitung 
geeigneter Methoden zur Bekampfung der Gemi.isefliegen; Untersuchungen zur 
Mi:ihrenmi.idigkeit und zur Eindammung des Salatmosaikvirus; Untersuchungen 
i.iber die Vernichtung schwerbekampfbarer Unkrauter in einer Reihe von Kulturen
zu verschiedenen Zeitpunkten und mit verschiedenen Mitteln und Methoden;
Untersuchungen zur Untermauerung des Krautfaulewarndienstes mit Kartoffel
sorten verschiedener Reifegruppen; Versuche mit unterschiedlichen Kupfer- und
Zineb-Aufwandinengen und Behandlungsterminen zur Bekampfung der Kraut
faule; Mi:iglichkeiten der Verschleppung des Kartoffelnematoden (Untersuchung
von Ackergeraten, Vorratsrodern, Schlepperradern, Abfallerde, Schlamm, Wasser,
Mist u. dgl. auf Zystenbesatz); Ermittlungen i.iber Frostfolgeschaden an Obst
gehi:ilzen; Fortfi.ihrung der Untersuchungen i.iber das Birnbaumsterben; Behand
lung von Saatgut mit Ultraschall zur Bekampfung von Gersten- und Haferflug
brand, teilweise in Verbindung mit Nafibeizmitteln.

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Im Dienstgebiet wurden zahlreiche Schauversuche angelegt, und zwar gegen 
Unkrauter in Getreide, Pestwurz in Gri.inland, Huflattich, Pfefferminze in Getreide, 
Li:iwenzahn in Gri.inland, Unkraut in Erdbeeren, Blattlause an Futter- und Zucker
ri.iben, Unkrauter in Mi:ihren, Cercospora-Blattfleckenkrankheit der Ruben, Beiz
versuche. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

Der ZolleinlaBstelle Oding, Kr. Ahaus, wurde mit Wirkung vom 24. 9. 1956 
Abfertigungserlaubnis fur Einfuhr von Obst und Kartoffeln erteilt. 
In der Berichtszeit fanden im Pflanzenschutzamt zwei Schulungskurse fur Einfuhr
sachverstandige statt. 

1. Einfuhr

Im Berichtsjahre wurden an den 6 Zolleinlafistellen des Dienstgebietes folgende 
Sendungen untersucht: 

Art des Materials 

Blumenzwiebeln und -knollen 
Baumsdiulerzeugnisse 
Schnittblumen .und Bindegrtin 
Kartoffeln 
Frtichte 
Samereien 
Sonstiges (Azaleen, Reben u.a.) 

Insgesamt: 

10 

Einge!iihrte Sendungen 
Anzahl Gewicht 

in kg 

151 367 456,4 
19 145 350,0 

392 772,0 
45 663 462,0 

169 386 560,0 
12 11 372,8 
19 6 118,8 

807 1 581 092,0 

Zuriidcgewiesene Sendungen 
Anzahl Gewicht 

in kg 

13 12,4 

13 12,4 
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2. Ausiuhr

Folgende Sendungen wurden fiir die Ausfuhr nach 20 Landern abgefertigt: 

Art des Materials 

Blumenzwiebeln und -knollen 
Baumschulerzeilgnisse 
Sdmittblumen und Bindegriin 
Kartoffeln 
Friichte 
Siimereien 
Sonstiges (Azaleen, Reben u.a.) 

Insgesamt: 

Ausgefuhrte Sendungen 
Anzahl Gewicht 

in kg 

12 5 73 7 ,0 
19 346 070,0 

1 250,0 

38 176 4 74,95 
24 33 235,0 

94 561 766,95 

VI. Veroffentlichungen

Sendungen fiir Berlin und die 
sowjetische Besatzungszone 

Anzahl Gewicht 
in kg 

123 301000,0 
2 12100,0 

21 55 0,0 
6 3120,0 

17 55 600,0 
2 6 000,0 
2 12 0,6 

173 378 490,6 

D a m e, F, S chadlingsbekampfung an Blumen und Zierpflanzen. Hiltrup b. Miinster: 
Landwirtschaftsverl. 1956 . 28 S. 

G o o sse n, H.: Spritzgera.te mit einer Arbeitsbreite von 20 m. Na chri chtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 8. 1956, 122-124. 

-, Zur Dur chfiihrung der Einsatzpriifung von Feldspritz- und Spriihgeriiten. Na ch
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 8. 1956, 180-183. 

G o o sse n H, und E u e, L.: Geratete chnische Probleme der Phytophthora-Bekampfung. 
Angewandte Botanik 30. 1956, 80-93. 

H e d d e r g o t t, H,: Zur Beka.mpfung pilzparasitarer Krankheiten an Blumen und Zier
pflanz�n. Gartenwelt 56. 1956, 36 0-362. 

-, Bekiimpfung der Zwiebelfliege dur ch Saatgutbekrustung. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 
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H e d d e r g o t t, H., und P a u c k, P.: Weitere Erfahrungen zur Biologie und Bekampfung 
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T h i e d e, H.: Ergebnisse der Bekiimpfung von Phytophthora iniestans de By. in den 
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W ii s t m a n  n, E., und G o o ssen, H.: Bekiimpfungsversu che gegen Dothichiza populea 
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Land Niedersadtsen 

Pflanzenschutzamt Hannover 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Dr. Kurt Sch e ib e. 

Anschrift: (20 a) Ahlem Uber Hannover, Wunstorfer Landstrafle 1. 

I. Allgemeiner Beridtt

1. O rganisation und Personalverhaltnisse

In der Or g a n i s a t i o n  des Pflanzenschutzamtes haben sich im Berichtsjahre keine 
Veranderungen ergeben. 

Auch der Per s o n a l b e s t a n d  blieb im wesentlichen der gleiche wie im Vor
jahre. Neben dem Leiter waren am Pflanzenschutzamt wieder 6 wissenschaftliche 
Mitarbeiter tatig. 7 Biirokrafte, 3 technische Assistentinnen und 2 Laborantinnen 
sowie 3 Pflanzenschutztechniker waren standig beschaftigt, und eine wechselnde 
Anzahl von Fach- und Hilfskraften wurde fur die Untersuchung von Erdproben auf 
Nematodenbesatz eingesetzt. Ihre Zahl muBte gegen Ende des Berichtsjahres noch 
erhoht werden. Die Bezirksstellen verfiigten iiber 6 Bezirksstellenleiter, 6 Biiro
krafte (z. T. in Halbtagsbeschaftigung) und 28 Pflanzenschutztechniker. Die Zahl 
der Bisamjager wurde von 4 auf 5 erhoht, bei der amtlichen Pflanzenbeschaustelle 
Braunschweig blieb der Personalbestand mit 3 Gutachtern unverandert. 

Das Berichtsjahr brachte den N e u  b a u  des Pflanzenschutzamtes Hannover in 
Ahlem, unmittelbar an der Stadtgrenze gelegen. Nachdem der Bau des Haupt
gebaudes Ende Marz 1956 in Angriff genommen worden war, muBte noch vor dem 
AbschluB der Innenarbeiten das neue Nematodenlaboratorium Mitte Dezember 
in Benutzung genommen werden. Die iibrigen Aufgaben wurden noch in den alten 
Raumen fortgefiihrt. Jedoch wurde bei den Nebengebauden, namlich Wirtschafts
gebaude, Garagen und Gewachshaus, noch im Berichtsjahre mit den Bauarbeiten 
begonnen. Sie konnten bei giinstiger Witterung noch gut vorangetrieben werden. 
Das neue Pflanzenschutzamt bietet nach Fertigstellung der Bauarbeiten nach vielen 
Jahren die Moglichkeit, den standig noch wachsenden Aufgaben gerecht zu 
werden. 
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2. Auiklarungstatigkeit, Presse, Rundfunk

Wie in den vergangenen· Jahren wurde besonders in den Wintermonaten durch 
die Bezirksstellen eine groBe Anzahl von V o  r t  r a g e  n gehalten. Das Interesse 
an solchen Vortrii.gen ist nach wie vor sehr rege, in der meist anschlieBenden 
Diskussion wird haufig von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, die allgemeineren 
Ausfiihrungen desVortrages durchFragen und eigeneBeobachtungen zu ergii.nzen. 
Das gleiche gilt fiir die L e h r g a n g e ,  die das Pflanzenschutzamt fiir die gewerb
lichen Lohnspritzunternehmen, Genossenschaften und Landhandelsfirmen ver
anstaltete. Sie waren durchweg gut besucht und boten. Gelegenheit, auf manche 
Forderung hinzuweisen, die fiir eine sachgemii.Be Durchfuhrung der oft sehr 
umfangreichen Bekii.mpfungsmaBnahmen von ausschlaggebender Bedeutung war. 
Bei der groBen Zahl der Lohnunternehmen, die sich im Berichtsjahre noch um i.iber 
500 vermehrte, ist eine ins einzelne gehende Unterweisung erforderlich. Insgesamt 
haben auch im Berichtsjahre wieder mehr als 20 OOO Personen an Vortrii.gen i.iber 
Pflanzenschutzfragen verschiedenster Art teilgenommen. 

Der U n  t e r r  i c h t an den Landwirtschaftsschulen, Madchenabteilungen und 
Berufsschulen wurde in gleichem Umfange wie friiher fortgesetzt. Eine Reihe von 
Vortrii.gen wurde auflerdem speziell fiir Berufsschullehrer gehalten. 

Aufler laufenden Hinweisen in der T a g  e s p  r e  s s e wurde eine Reihe allgemein 
interessierender Fragen des Pflanzenschutzes von Mitarbeitern des Pflanzenschutz
amtes in der .. Hannoverschen Land- und Forstwirtschaftlichen Zeitung" behandelt. 
Der R u n d f unk stand aufler fiir kurze Zwiegesprii.che in erster Linie fiir den 
Warndienst zur Verfiigung. 

Uber die besondere Vortrags- und Unterrichtstatigkeit auf dem Gebiete des 
Vorratsschutzes vgl. Abschn. III, 5 (S. 156). 

3. Beratungs- und Auskunftstatigkeit

Die Bezirksstellen fiihrten wii.hrend der Vegetationsperiode in ihrem sehr umfang
reichen Auflendienst wieder eine groBe Zahl von Or t s  b e s  i c h t i g u n  g e n  durch. 
Diese erwiesen sich besonders dann von Wichtigkeit, wenn be1 schriftlichen und 
mtindlichen Anfragen iiber das Krankheitsbild keine Klarheit besteht. In vielen 
Fallen waren die beobachteten Erscheinungen nicht auf einen Krankheits- oder 
Schadlingsbefall, sondern auf die anomalen Witterungsverhaltnisse des Berichts
jahres zuriickzufiihren. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Die Berichterstattung erfolgte auf Grund der Meldungen, die dem Pflanzenschutz
amt von 65 Landwirtschaftsschulen, 23 Versuchs- und Beratungsringen sowie 
Versuchsanstalten der Landwirtschaftskammer zugingen. Dazu meldeten regel
ma.flig noch 43 ehrenamtliche Berichterstatter und die Angehorigen der Bezirks
stellen, deren Beobachtungen zu einem Bericht der Bezirksstelle zusammengefaflt 
wurden. 

Der W a r n d i e n s t  wurde weiter ausgebaut. 39120 Warnkarten wurden vorn 
Pflanzenschutzarnt und seinen Bezirksstellen versandt. In der Tages- und Fach
presse erschienen 642 Pfianzenschutzhinweise. Der Warndienst wird in beson
derem Mafle von den Lohnspritzunternehmen in Anspruch genommen. Im Rund-
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funk, dessen landwirtschaftliche Sendungen nicht zuletzt wegen der Pflanzenschutz
meldungen in steigendem Mafle gehort werden, wurden in der UKW-Sendung 
.. Fiir den Landwirt" 57 Hinweise und Warnmeldungen bekanntgegeben. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Behorden und mit der gewerb-
lichen Schadlingsbekampfung

Die Zusammenarbeit mit den Abteilungen der Landwirtschaftskammer, der B10-
logischen Bundesanstalt und den Instituten der Hochschulen war wieder sehr rege. 
Die in der Praxis tatigen gewerblichen Lohnspritzunternehmen nahmen das 
Pflanzenschutzamt haufig in Anspruch .. Ihre Arbeit wurde ohne eigene Schuld im 
Berichtsjahre durch die Witterung sehr erschwert. Sie konnten aus diesem Grunde 
die ihnen ti.bertragenen Behandlungen oft nicht rechtzeitig durchfiihren. 

6. Allgemeine Uberwachungsaufgaben einschliefilich Kontrolle der Lohnsaat-
beizstellen

Wahrend K a r t o f f  e l k af e r- und R ti. b e n  b l a  t t w  a n z e n  bekampfung nur des 
ublichen Aufwandes an Arbeitszeit zu ihrer Uberwachung bedurften, stieg die Zahl 
der zu untersuchBnden N e m a t o d e  n proben sprung haft an. Probenahme und 
Untersuchung der Erdproben erforderten daher auf organisatorischem Gebiete viel 
Miihe und Arbeit. Die Dberwachung der L o h n  s a a t  b e  i z s t e 11 e n  machte die 
Untersuchung von 1217 Tro&en- und 86 Naflbeizproben notwendig. Bei den 
Trockenbeizproben wuchs der Anteil der richtig gebeizten von 68°/o im Vorjahre 
auf 76°/o deutlich an, bei den Naflbeizproben erwiesen sich nur 53 0/o als rkhtig 
gebeizt. 

II. Wichtige l<rankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1956
1. Allgemeine Schaden

Nachdem der Januar verhaltnismaflig warm gewesen war, sanken die Tempera
turen im Februar ab. Von jetzt an blieben sie bis in den Sommer hinein abnorm 
tief. Dazu war es bis zum Mai ungewohnlich trocken, so daB die Keimung und die 
Jugendentwi&lung der Pflanzen sehr erschwert wurden. Desha]b waren Umbriiche 
und Neueinsaaten haufig. Auch die Wiesen litten unter der Witterung und konnten 
sich nicht gut entwi&eln. Im Juni begann dann eine lang anhaltende Regen
periode, die mit Ausnahme des nordlichen und nordwestlichen Teils des Berichts
gebietes, in dem eine ausgesprochene Trockenheit herrschte, zu weiten Dber
schwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten und zu Erosionen an Hangen fiihrte. 
Im Juli wurde es warm, so dafl besonders pilzparasitare Krankheiten gefordert 
wurden. Der August brachte aber schon wieder kiihlere Temperaturen, wodurch 
das im Juli noch starke Insektenauftreten vollig zusammenbrach. Bis zur zweiten 
Septemberhalfte blieb das Wetter kiihl und regnerisch, um dann wieder einer 
verhaltnismaBig warmen und trockenen Witterung Platz zu machen, die aber auf 
das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen keinen wesentlichen EinfluB 
mehr hatte. 

Infolge dieser Witterung litten die Kulturen, ausgenommen im Norden und Nord
westen unseres Gebietes, stark unter W a s s e r  s c h a d e n. In den Niederungen 
stand das Wasser wochenlang auf groflen Flachen iiber der Ertle, und im iibrigen 
war der Grundwasserspiegel so erhoht, daB die tiefergehenden Wurzeln geschadigt 
wurden. 
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Fe l d  ma u s e  traten in geringerem Ausma13e auf, da die im Laufe des Vorjahres 
etwas angestiegene Population mit Beginn des Tauwetters zusammenbrach und 
sich infolge der Nii.sse nicht wieder entwickeln konnte. 
Die Tip u 1 a schii.digte nur vereinzelt im Norden unseres Bezirkes. Der Besatz an 
Larven ging gegeniiber dem Vorjahre stark zuriick. 
D r a h t w u r m schii.den wurden im Friihjahr verbreitet beobachtet. 

2. Unkrauter

Die Unkrautbekii.mpfung wurde wegen der Friihjahrstrockenheit nicht behindert. 
Etwas stbrend wirkten die niedrigen Temperaturen. Wegen der einseitigen 
Selektion schwer bekii.mpfbarer Unkrii.uter durch dauernde Wuchsstoffspritzungen 
wurden Atzmittel (Raphatox) mehr herangezogen. 
Die Anwendung von Unkrautmitteln im Gemiisebau macht Fortschritte, wenn die 
Mittel auch nur zogernd Eingang in die Praxis finden, weil die Anwendung von 
allzuvielen, nicht leicht zu iibersehenden Bedingungen abhii.ngt. 

3. Getreide

Der Befall durch die W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e war im BerichtsJahre wesenthch 
geringer als in den beiden vergangenen Jahren. Daran diirfte zum, groBten Teil die 
nasse Witterung schuld sein, die die Miicken am Flug und an der Eiablage hinderte. 
Dagegen forderte die anhaltende Feuchtigkeit die B r a u n  s p e l z i g k e i t  beim 
Weizen und den Meh l t a u  der Gerste. Auffallend war im Juli ein besonders 
starkes Auftreten von B l a t t  l a  u s e  n an Weizenii.hren. 
Der auf den leichten Boden Nordhannovers regelmii.Big auftretende Ma n g a n  -
m a n g e  l trat im Berichtsjahre wegen der vielen Niederschlage kaum in 
Erscheinung. 

4. Hackfrilchte

a) K a r t o f f e l n
Das kiihle und trockene Wetter zu Anfang des Jahres erschwerte das Auflaufen 
der Kartoffeln, wii.hrend die Weiterentwicklung - auBer im Norden und Nord
westen des Berichtsgebietes - durch die starken und anhaltenden Niederschlii.ge 
gestort wurde. Dadurch wurden auch die Pflanzenschutzma13nahmen und die 
Kulturarbeit erschwert, weshalb es stellenweise zu stii.rkeren A u  f 1 au  f -
s c h ii. d e n  durd1 Rhizoctonia solani und Sc h w a r z b e i n1g k e i t  kam. Ferner 
konnte sich Phy top h t ho r a in i est ans starker ausbreiten, weil Spritzungen 
entweder gar nicht durchgefiihrt werden konnten oder die Spritzbelii.ge bald 
wieder abgewaschen wurden. Trotz all dieser Schwierigkeiten wurden im Berichts
jahre iiber 100 OOO ha Kartoffeln gegen K r a u  tf ii. u 1 e gespritzt. 
Der K a r t o f f e l k ii. f e r  trat auch in diesem Jahre, wie schon in den vergangenen, 
nur in geringem MaBe auf. Vorhandene Hertle wurden sofort getilgt. 
Die V i r u s  k r a n k  h e  i t  e n ,  besonders B 1 a t  t r o 11 k r a n k  h e  i t  und Mos a i k -
k r a n k  h e  i t ,  traten starker an Spatsorten auf als an friihen und mittelfriihen. 
An Mangelkrankheiten wurde auf leichten Boden besonders Ma g n e s ium -
m a n g e  1 beobachtet. Bei der Ernte der Kartoffel zeigte sich ein starker Besatz mit 
B r a u n.f a u 1 e der Knollen. Auch die anderen Knollenkrankheiten traten in
folge der Nii.sse starker als sonst in Erscheinung. 
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b) R u b e n

Durch die Verzogerung des Auflaufens und der Weiterentwicklung im Jugend

stadium infolge der trockenen und kuhlen Fruhjahrswitterung trat stellenweise 

der W u r z e l  b r a nd starker auf, besonders wenn die Bodenoberflache verkrustet 

war. 

Die Ru b e n  b l a  t t w a n  z e erschien 1m Mai aus ihrem Winterquartier. Sie trat 

etwas starker in den Kreisen Celle und Burgdorf auf und wurde ,.auf Grund der 
entsprechenden Verordnung uberall erfolgreich bekampft. 

Sehr stark trat, wie schon im vergangenen Jahre, die Ru b e n  f l  1 e g e ,  insbeson

dere die erste Generation, auf, die schon die jungen Pflanzchen in groBem 

Umfange mit Ei_ern belegte. Da friih genug vor dieser Gefahr gewarnt werden 

konnte, wurden die BekampfungsmaBnahmen fast iiberall zeitgerecht durchgefiihrt, 
so daB nur dort fiihlbare Schaden auftraten, wo die Warnmeldungen unbeachtet 

blieben. Die weiteren Generationen waren wesentlich schwacher, obgleich durch 
die infolge der Witterung verzettelte Eiablage im Einzelfall nicht immer klar 

ersichtlich war, um welche Generation es sich handelte. 

Der ebenfalls stellenweise starker auftretende R ii b e  n a a s k  a f e r  wurde bei der 

Rubenfliegenbekampfung gleich mit erfaBt, so daB er nicht besonders ins Gewicht 
fiel. 

Um Gottingen herum trat der G o l d s t r e i f i g e  S c h i l d k a f e r  auf einzelnen 

Riibenfeldern besonders stark auf. 

Im Juli konnte allgemein ein starker B 1 a t  t l a  u s  befall festgestellt werden, der 

die durch Nasse ohnehin schon geschwachten Ruben noch mehr schadigte. Bei der 

Ernte der Ruben zeigte sich im osthannoverschen Anbaugebiet, besonders m der 

Braunschweiger Borde, ein starkerer Befall durch den G ii r t e  Is c h  o r  f. Im Gegen
satz zum M a n g a n  m a n g e  1, der infolge der feuchten Witterung in Erscheinung 
trat, fand man vielerorts Mangel an Magnesmm, das durch Regen ausgewaschen 
wurde. 

5. Gemiise

Die Eiablage der Ko h l  f l i e g e  war im Mai iiberall recht stark. Die Schaden hielten 

sich aber in Grenzen, weil die Witterung fur das Schliipfen der Maden zu ungiinstig 
war. Im Norden unseres Gebietes litten allerdings Steckriiben stark unter der 

Ko h l f l i e g e. Zw i e b e l f l i e g e  und Mi:ih r e n f l i e ge nchteten dagegen uberall 
starkeren Schaden an. 

Durch die niedrigen Temperaturen und die starke Nasse lltten Gurken und 

Tomaten stark, nachdem sie zu Beginn der Vegetation gut gewachsen waren. Die 
Ernten waren daher auch nur ma.Big. 

In Erbsen, Busch- und Stangenbohnen breitete sich die Bre n n f l e c k  e n  k r a n k 

h e  i t  stark aus. 

Der Befall mit Ko h l w e i B l i n gsr a u p e n  war im ganzen Berichtsgebiet ma.Big, 

aber immerhin so stark, daB eine Bekarnpfung notwendig war. 

Die Tomaten, die ohnehin nicht gut wuchsen, wurden .allgemein und stark von 

Phy top h t ho r a befallen, soweit die Spritzungen nicht oder nur unvollkommen 

durchgefiihrt wurden. 
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Starke Schaden durch S ch n e ck e n  gab es das ganze Jahr iiber im gesamten 
Berichtsgebiete, weil die dauernd nasse Witterung der Entwicklung dieser T1ere 
sehr forderlich war. 

Im Gemiiseanbaugebiet um Hannover (Calenberger Land) schadete in z. T. erheb
lichem Mafie Bacterium phytophthorum an Mohrriiben. Die Krankheit 
breitete sich vor allem im Winterlager erheblich aus. 

6. Obstbau

Ob s t s ch o r f  und R o t e  S pin n e  traten im ganzen Gebiete, mit Ausnahme des 
Nordwestens, m erheblichem Mafie auf. Auch die Ob stm a d e wird aus allen 
Gebieten gemeldet. Es ist dabei festzustellen, daB diese Krankheiten und Schad
linge immer nur dort auftreten, wo wenig intensiv oder gar nicht gespritzt wird. 
In gut gepflegten Anlagen halt sich der Schadlingsbefall in Grenzen. 

Auffallend war im Berichtsjahre eine starke Zunahme des Wtih l m a u sauftretens 
sowohl in den grofien Anlagen der Obstbaugebiete als auch in den kleinen Garten 
des iibrigen Bezirks. 

7. Zierpflanzenbau

Der M e  h 1 t a u  war sowohl im Freiland als auch in Gewachshausern an den ver
sdliedensten Kulturen verbreitet. 

Zik a d e n  schadeten zu Ende des Friihjahrs an Rosen. 

In den Gewachshausern litten empfindliche Pflanzen (Cyclamen, Saintpaulien u. a.) 
verbreitet unter W e i ch h a u t m i l b e n. 

B la t t l  ii u s e  und S ch i l d  I au s e waren liberal! anzutreffen, wurden jedoch durch
weg regelmaBig bekampft, so daB sie wirtschaftlich nicht von Bedeutung waren. 

8. Vorratsschutz

K o r n k a f e r, S p e ck k a f e r  und K ii s e f l i ege n traten im Berichtsjahre nur 
stellenweise und auch dann nur in alten Gebiiuden auf. 

Ill. Lenkung und Durdtfuhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

1. Viruskrankheiten

a) B e o b a ch t u n g  d e r  V ekt o r e n

Wie bisher wurden diese Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem von der 
AuBenstelle Elsdorf (Rheinland} der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft geleiteten Arbeitskreis ,, Virose Riibenvergilbung" durchgefiihrt. 

Die Dberwinterung der G r iin'e n  P f i r s i ch b l a t t l a u s  erfolgte nur in geringem 
Umfange. Im Winter 1955/56 waren viele Pfirsiche infolge von Frost eingegangen 
oder schwer geschadigt. Fur den Winter 1956/57 gilt das gleiche, da im Herbst 
zuvor keine Eiablage erfolgte. Dberwinterung in der Sommerform wurde nicht 
festgestellt. Bei Untersuchung von 326 Gewiichshausern lag der Besatz mit dieser 
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Art unter 5 °/o, in all en tibrigen Verdachtsfa.llen handelte es sich um die Z w i e b e  I" 
b I a tU a u  s. Die S eh w a r.z e  R ti b en b la t t l  a u  s tiberwinterte in merkbarem 
Umfange. Die Besiedlung der Sommerwirte setzte daher in den letzten Maitagen, 
also verha.ltnisma.Big friih, ein. 

Die Sommerwirte wurden an einer Reihe von Stellen standig kontrolliert. In Siid
hannover sowie im Heidegebiet, von Siidwesten her bis etwa zur Aller, erfolgte 

an Kartoffeln ein Anstieg der Populationen, der bis dahin nur selten beobachtet 
worden war, er blieb aber in den iibrigenHeidegebieten nordlich desAllergebietes 
recht gering. Gleichsinnig erfolgte die Entwicklung der Schwarzen Rtibenblattlaus; 
sie war jedoch insgesamt ganz erheblich starker und erforderte Bekampfungs
maBnahmen in groBem Umfange. 

b) B e k a m pfu n g  d er v i r o s e n  R ii b e n v e r g ilb u n g

Die Beobachtung der Uberwinterung 1956/57 von Myzus persicae an Pfirsich
baumen ergab eine starkere Eiablage als im Vorjahre, erreichte aber in keinem 
Falle mehr als 1 Ei je 100 untersuchter Knospen. Uberwinterung von Sommer
formen wurde trotz des milden Winters nicht beobachtet. Die Dberwinterungs
zahlen von Doralis fabae lagen wesentlich hoher als im Winter 1955/56. Die Unter
suchung von 53 Mieten im Bereiche des Pflanzenschutzamtes ergab keinen Befund. 

Die Flugtatigkeit der Blattlause wurde durch Fang in M o e  r i ck e - Schalen fest
gestellt und konnte z. T. mit Beobachtungen iiber das Auftreten von Viruskrank
heiten an Kartoffeln gekoppelt werden. An Ruben waren 1956 auch erstmalig im 
merkbaren Umfange Pfirsichblattlause zu finden. Der vorwiegend an Kartoffeln 
beobachtete Populationsanstieg war bei der S ch w a r z e  n P fir s i c h b 1 a t  t 1 a u  s 
noch erheblich starker und bezog sich vorwiegend auf das siidhannoversche 
Gebiet und auf die Heide bis zur Aller. Die Beobachtung der Nymphenbildung 
ermoglichte genaue Terminbestimmungen fur die Behandlung der Riibenstecklinge 
und Samenriiben mit Metasystox zwecks Ausschaltung von Infektionsquellen. 
Zwei Spritztermine wurden durch Warnmeldungen an Anbauer iibermittelt. Der 
durchschnittliche Befall an vergilbungskranken Ruben lag wieder unter 1 °/o und 
iiberschritt in keinem der beobachteten Fi'i.lle 3 °/o, so daB der Gesamteindruck der 
Vergilbung geringer war als im Jahre 1955, trotz starkerer Blattlausfliige im 
Sommer. 

c) K r a u s e l k r a n k h e i t  d e r  R u b e

Die Bekampfung der R ii b e  n b 1 a t  t w a n  z e wurcte 1m Friihjahr auf den Zucker
und Futterrtibenfla.chen von 150 Gemeinden durchgefiihrt unter Einsatz von 
33 Kontrolleuren, welche in den einzelnen Feldmarken die Wanderung der 
Wanzen aus den Winterquartieren in die Riibenfelder beobachteten. Diese 
Kontrolleure bestimmten den Bekampfungstermin auf Grund der Wanzen
beobachtung und iiberwachten die Durchfiihrung der angeordneten Bekampfungs
maBnahmen. Auch im Berichtsjahre bewa.hrte sich diese Organisation der 
Bekampfung sehr gut. Spater wurde in den Monaten Juli und August das gesamte 
Verbreitungsgebiet der Riibenblattwanze durch 107 Begeher erfaBt. Diese Begeher 
ermittelten ein genaues Bild der Befallsstarke und Befallsdichte und veranlaBten 
gleichzeitig die nachtragliche Bekampfung auf starker befallenen Schlagen. Die 
Begehungen lieferten somit sichere Unterlagen i.iber den Erfolg der Friihjahrs
bekampfung und iiber die weitere Verbreitung der Krauselkrankheit im Vor-
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dringungsgebiet. Im allgemeinen bestatigte auch das Berichtsjahr wieder sehr 
deutlich den Erfolg der in den letzten Jahren immer mehr intensivierten Ruben
blattwanzenbekampfung im eigentlichen Schadgebiete. 

Grundsatzlich wird die eigentliche Bekampfung von den Rubenbauern selbst durch
gefuhrt. Nur in Ausnahmefallen werden in den Vordringungsgebieten, in denen 
die Wanzen und die Krauselkrankheit noch unbekannt sind, Gerate und Mittel 
zur Verhigung gestellt, um spontan aufgetretene Befallsherde sofort und sicher 
zu behandeln. 

d) U n t e rsu c h u n g e n  a n  K a r t o f f e l viro s e n

Die Untersuchungen uber den Blattroll-Kallose-Farbtest wurden fortgesetzt. Da 
sich mit diesem Test sekundar blattrollkranke Knollen nur zu einem sehr geringen 
Prozentsatz erfassen lassen und somit die Beurteilung der Genauigkeit des Testes 
bei primaren Blattrollinfektionen erschweren, wurde im Herbst 1956 auf dem 
Versuchsfeld des Pflanzenschutzamtes genau determiniertes Knollenmaterial 
geerntet und fur die Virusuntersuchungen bereitgestellt. Hiervon sind bis zum 
15. Marz etwa 4000 Knollen getestet worden. Der festgestellte Blattrollbesatz bei
1200 bisher untersuchten geklonten Knollen betrug annahernd 40 0/o. Alle
getesteten Knollen werden wiederum nachgebaut, so daB nach der Auflauf
bonitierung auf Grund des hohen Anteiles kranker Knollen eine Beurteilung der
Genauigkeit des Blattroll-Kallose-Farbtestes erwartet werden kann.

e) U n t e r s u c h u n g e n  a n  E r d b e e r v i r o s e n

Die wahrend des Berichtsjahres durchgefuhrten Untersuchungen zur Feststellung 
von Erdbeervirosen ergaben, dafl bei alteren Gruppensorten etwa 1/s der gepruften 
Stammpflanzen Virustrager sind. Bei den nach dem 2. Weltkriege in den Handel 
gebrachten neuen Hochzuchtsorten konnten noch keine viruskranken Mutter
pflanzen festgestellt werden. Diese Ergebnisse sowie die Forderung verschiedener 
Lander nach einer Bescheinigung uber Virusfreiheit beim Import von Erdbeer
jungpflanzen haben die im Dienstgebiet ansassigen Erdbeerzuchter von der Not
wendigkeit der Erdbeervirustestung zur Selektion der Virustrager uberzeugt. Die 
Zuchter sandten im Herbst 1956 bzw. im Fruhjahr 1957 von dem geklonten Nach
bau der Mutterpflanzen jeweils eine Probe von 5 Pflanzen zur Uberprufung auf 
ihren Gesundheitszustand ein. Infolge der begrenzten Gewachshausflache konnten 
nur 600 Pflanzen fur diese im Sommer 1957 durchzufuhrende Virusprufung ange
nommen werden. Zur Klarung der noch weitgehend unbekannten Art und Starke 
der Virusubertragung im hannoverschen Raume wurden Blattlausbeobachtungen 
bei Erdbeeren in Angriff genommen. 

2. Kartofielkaferbekampfung

Der Kartoffelkafer trat im Berichtsjahre erst verhaltnisma.Big sp·at auf. Nach den 
Befallsverhaltnissen des Vorjahres war schon damit zu rechnen, dafi das Auftreten 
von Altkafern im Fruhjahr nicht sehr stark sein wurde, und die kuhle Witterung 
beeinflufite ebenfalls die Larvenentwicklung. Der Befall blieb daher zunachst im 
allgemeinen schwach. Bekampfungsmafinahmen wurden somit nur in geringem 
Umfange notwendig und unterblieben oft auf Kartoffelschlagen, die nur schwachen 
Befall aufwiesen. Trotzdem sind in Verbindung mit den Krautfii.ulespritzungen 
auch im Berichtsjahre Bekampfungsmafinahmen gegen den Kartoffelkafer haufig 
schon auf schwach befallenen Schlagen erfolgt. Diese Kombination von zwei 
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BekampfungsmaBnj,!.hmen, die in den Saatbaugebieten schon seit Jahren, neuer
dings aber auch in den i.ibrigen Teilen unseres Geb1etes vorgenommen wird, hat 
sich sehr gi.instig ausgewirkt. Die Kartoffelkaferbekampfung 1956 hat aber in den 
S0mmerII,1onaten dann doch besonders darunter gelitten, daB es wegen der 
haufigen Regenfalle nicht mbglich war, die Spritzungen durchzufiihren, zumal 
auch noch an Tagen, die keine Niederschlage brachten, das Befahren der Felder 
mit Spritzgeraten wegen des stark aufgeweichten Bodens nicht moglich war. Der 
Umfang der BekampfungsmaBnahmen blieb aus diesen Grunden hinter dem der 
Vorjahre zurii.ck. Im Rundfunk und durch Pressemeldungen wurde auf die 
Kartoffelkaferbekampfung haufig hingewiesen. Die Befallsverhaltnisse blieben 
auch im Herbst noch recht unii.bersichtlich, weil die Einwanderung in den Boden 
stellenweise schon frii.h erfolgte. 

3. Untersuchungen iiber Nematodenbefall und -bekampfung

Im Berichtsjahre wurden im Laboratorium fur Nematodenuntersuchungen ms
gesamt 234110 Bodenproben auf Nematodenbesatz untersucht. Diese Leistung wat 
nur dadurch moglich, daB 1m Neubau des Pflanzenschutzamtes Hannover m Ahlem 
die Serienuntersuchungen mit Hilfe von 12 F e n  w i c k-Spulkannen bereits Mitte 
Dezember 1956 erfolgen konnten; mit der klemeren Anlage in Hannover-Buchholz 
konnten in der Zeit vom 1. 4. '1956 bis 15. 12. 1956 nur etwa 95000 Proben unter
sucht werden. Von den genannten etwa 234000 Untersud:mngen waren 
232 760 Bodenproben auf K a r t  o ff e l n e m ato d e  n zu testen. Sie war en auf 
Flachen von insgesamt 31828 ha gezogen warden. Somit wurden im Berichtsjahre 
16,920/o der Kartoffelanbauflache bzw. 2,86 °/o der Ackerflache im Bereiche der 
Landwirtschaftskammer Hannover auf Kartoffelnematoden untersucht. Der we1t
aus groBte Teil der Untersuchungen auf Besatz an Kartoffelnematoden waren sog. 
Voruntersuchungen, also Bodenproben von nachstjahrigen Kartoffelschlagen. 

Neben den Untersuchungen von Bodenproben fiir den Export von Kartoffeln 
wurden 1010 Bod.enproben im Rahmen des Exports von Maiblumenkeimen auf 
Kartoffelnematodenzysten getestet. Auf Zysten des R ii b e  n n e m a t o d e  n wurden 
1350 Bodenproben untersucht. 

Im Rahmen der Mittelpriifung wurden von der Pflanzenschutzmittelindustrie neu 
entwickelte Nematiz1de .auf ihre Wirkung gegen Kartotfel- und Riibennematoden 
gepri.ift. 

Im Berichtsjahre wurden vier von der Pflanzenschutzmittelindustrie hergestellte 
chemische Mittel im Rahmen der Mittelpriifung auf ihre Wirkung gegen Wurz e 1-
g a 11 e n  a l  c h e n  im Gewachshaus geprii.ft. Die seit dem Vorjahre laufenden 
Versuche zur Klarung der Frage des Einflusses der Fruchtfolge auf die Entwicklung 
der Populationsdichte des Kartoffelnematoden, die sich naturgemaB i.iber mehrere 
Vegetationsperioden erstrecken mi.issen, wurden im Berichtsjahre erstmalig aus
gewertet. Dern Problem .. Fruchtfolge und Kartoffelnematoden" wird in zwe1 Ver
suchsreihen nachgegangen. In der einen Versuchsreihe werden Roggen, Kartoffeln, 
Sommergetreide,. Kornermais bzw. Fu tterruben sowie Grii.nfu tter als Grund i.ingung 
im Wechsel angebaut; in der anderen Versuchsanordnung wird diese Frage in 
Verbindung mit einer Bodenbehandlung verfolgt. Bei der erstmaligen Auswertung 
zeigte es sich, daB die Anzahl Zysten mit lebensfahigem Inhalt je Probeeinheit 
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auf den behandelten Parzellen deutlich geringer war als in den Bodenproben, die 
auf den unbehandelten Parzellen gezogen warden waren. In gleicher Richturig 
lagen auch die Ergebnisse der Auszahlungen des Zystenbesatzes je Meter Wurzel
lange auf den mit Kartoffeln bepflanzten Parzellen. 

Der Frage der .,B o d e n mud i g k e i t" bei Ruben im Hinblick auf den Befall mit 
Heterodera schachtii wurde auch im Benchtsjahre wieder nachgegangen. Hierbe1 
wurde festgestellt, daB die absolute Zahl der in einer Bodenprobeneinheit (z. B. in 
100 g Boden) festgestellten Zysten allein nichts uber den Grad der Verseuchung 
aussagt, vielmehr der Anteil der vollen Zysten ermittelt werden muB. Es zeigte 
sich bei alien Untersuchungen, daB in Populationen von H. schachtii nur etwa 
1/4 bis 1/a der Gesamtzahl der gefundenen Zysten lebensfahige Eier und Larven
enthalten. 

4. Feststellung des Auitretens der Mittelmeerfrudttfliege

Samtliche im AuBendienst tatige Angehorfge des Pflanzenschutzamtes haben im 
Laufe des Sommers Obstanlagen aller Art, besonders Spalierobst in der Na.he 
gr6Berer Stadte, auf Vorkommen von Mittelmeerfruchtfliege bei jeder sich bieten
den Gelegenheit uberpruft. Ferner wurden in Hannover, Braunschweig, Gottingen, 
Hildesheim, Luneburg und Wolfsburg Markte und gr6Bere Obsthandlungen stich
probenweise begangen und Obst - besonders Sudfruchte - auf etwaigen Befall 
untersucht. Befall wurde hierbei nicht festgestellt. Es wurden auch nicht, wie in 
fruheren Jahren, befallene Apfelsinen oder Zitronen von Privatleuten vorgelegt, 
und es gingen auch keine entsprechenden Anfragen ein. GroBhandlungen und 
gr6Bere Einzelhandlungen wurden angeschrieben, und es wurde ihnen das vom

Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten herausgegebene 
Buntbild ubersandt. Weitere Buntbilder gelangten an samtliche Kleingarten
vereine uber den Landesverband zur Verteilung. Durch Veroffentlichungen in der 
Verbandszeitung wurde auf den Schadling selbst sowie auf die Notwendigkeit des 
Aushanges des Buntbildes hingewiesen; der Aushang selbst wurde stichproben
weise uberpruft und notfalls veranlaBt. 

�· Vorratsschutz 

Wahrend des Berichtszeitraumes war wie b1sher eine Sachbearbeiterin auf dem 
Gebiete des Vorratsschutzes tatig. Aufklarung und Beratung uber Vorbeugungs
und BekampfungsmaBnahmen auf dem Gebiete des Vorratsschutzes standen im 
Mittelpunkt ihrer Tatigkeit. 

In der umfangreichen Vortragstatigkeit und in Gruppenberatung wurden uber 
2800 Personen erfaBt. In den Landwirtschaftsschulen wurden 53 Doppelstunden 
Unterric):It uber Pflanzenschutz erteilt und 7 Doppelstunden an Madchenklassen 
der Landwirtschaftsschulen. Daneben nahmen landwirtschaftliche Betriebe die 
Beratung uber Vorratsschutz in 195 Fallen in Anspruch. 

Neben ihren verschiedenen anderen Aufgaben unterstutzten die Bezirksstellen bei 
ihren Beratungen die Kontrollen der Getreidespeicher und Vorratsraume auf 
Schadlingsbefall. Der Befall schwankte zwischen 10 und 70 0/o. 

Es wurden wie im verflossenen Berichtszeitraum etliche gezielte R a t t e  n -
bekampfungen mit Tilgungsvertragen mit gutem Erfolg durchgefuhrt. Es bewahr
ten sich weiterhin die Cumarinstreumittel. 
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Die Broschiire "Vorrate in Gefahr" wurde verteilt. In Verbindung mit dem Land
jugendberatungsdienst der Landwirtschaftskammer Hannover wurde ein Arbeits
vorhaben fiir Schiilerinnen der landwirtschaftlichen Berufsschulen iiber das Thema: 
,,Wie stelle ich eine Pflanzenschutzapotheke zusammen?" vorbereitet. 

6. Bisamrattenbekampfung

Im Berichtsjahre arbeitete der Bekampfungsdienst mit 5 Bisamjagern und 22 Privat
fangern. Sie erlegten zusammen tiber 3000 Bisamratten. Die Fangstrecke ist gegen
iiber 1955 um etwa 1000 Ratten gesunken. Trotzdem kann dieser Riickgang nicht 
als lokale Austilgung des Befalls, sondern hochstens als eine Ausdiinnung ange
sehen werden, die sehr rasch wieder durch Vermehrung und Zuwanderung des 
Schadlings ausgeglichen werden kann, falls die Bekampfung nur fiir kurze Zeit 
nachla.Bt. Die Lage wird neuerdings noc;h durch das mangelnde Interesse der 
Privatfanger erschwert, w.elme · in den stark abgesunkenen Preisen fiir Bisam
rattenfelle keine lohnende Nebeneinnahme mehr sehen. 

IV. Versuchstatigkeit

Amtliche Mittel- und Gerateprilfung 

a) An der amtlichen Mi t t  e Ip r ii f u n  g war das Pflanzensdmtzamt wie folgt
beteiligt:

Phytophthora 
Unkraut 
Beizmittel 

Weizen 
Gerste 
Ruben 
Kartoffeln 
Buschbohnen 

Mangelkrankheiten 
Botrytis an Zierpflanzen 
Brennfleck:en an Bohnen 
Beil3ende und saugende Insekten 
Bodenschadlinge 
Komkafer 
VogelfraB 
Feldmause 
Ack:ersdmeck:en 
Ratten 

Haupt-
V orprufung priifung 

17 

6 

3 

2 

4 

2 

10 

16 

2 

62 

15 
19 

63 

37 

3 

39 

17 

9 

6 

208 

Eigene 
Versuche 

9 

31 

4 

8 

2 

5 

5 
38 

27 

7 

1 

138 

Verschiedene geprufte 
Konzentrationen in 
. V ersuchsanlagen 

163 

146 

66 

39 

8 

16 

4 

48 

2 

9 

321 

335 
30 

13 

2 

64 

2 

1 268 

b) AuBerdem wurden 8 Ge  r a t e  und Gerateteile fiir den Feldbau im Dauereinsatz
auf ihre Brauc;hbarkeit im Pflanzenschutz gepriift.
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

Die Untersudmng von Ein- und Ausfuhrsendungen ist von Jahr zu Jahr gestiegen. 
Im Berichtsjahre wurden 1343 Einfuhrsendungen aus 11 Landern bearbeitet. Dabei 
handelte es sich in der Hauptsache um Schnittblumensendungen aus Holland, 
welche zentral auf dem Flughdfen Hannover-Langenhagen abgefertigt werden 
konnten, so daB hiermit kein besonderer Zeitaufwand verbunden war. 
Um so groBer war die Belastung durch die Ausfuhrsendungen. 471 Sendungen mit 
Blumenzwiebeln, Orchideen, Baumschulerzeugnissen und Samereien muflten im 
letzten Jahre fur 19 europaische und 22 auBereuropaische Lander untersucht 
und mit Gesundheitszeugnissen ausgestattet werden. Vorwiegend aber erfolgte 
die Besichtigung und Abnahme von 1587 Pflanzkartoffelsendungen nach 15 euro
paischen und 10 auBereuropaischen Landern. Der Kartoffelexport belegt die 
Bezirksstellen Uelzen und Bremervorde im Spatherbst und Friihjahr vollstandig 
mit Beschlag und beansprucht in erheblichem Umfange die Bezirksstellen Braun
schweig und Nienburg sowie die Zentrale in Hannover. Daneben liefen iiber die 
Pflanzenbeschaustellen in Braunschweig und Vorsfelde 16 258 Waggon Kartoffeln, 
2199 Obst- und Gemiisesendungen sowie 55 Sendungen mit Samereien und Baum
schulerzeugnissen nadl Westberlin und der sowjetisdlen Besatzungszo.ne. 

158 



Land Niedersadtsen 

Pflanzensdmtzamt Oldenburg 

Direktor: Oberlandwirtschaftsrat Dr. Karl Viktor S t o  I z e 

Anschrift: (23) 01<1.enburg (Oldb), Ratsherr-Schulze-Strafle 8 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

An der Organisation des Pflanzenschutzdienstes und Pflanzenbeschaudienstes im 

Bereiche des Pflanzenschutzamtes Oldenburg hat sich im Berichtsjahre nichts 

Grundsatzliches geandert. 

Das Personal des Pflanzenschutzamtes und seiner AuBenstellen bestand am 

31. Dezember 1956 insgesamt aus folgenden Kraften:

Wissenschaftler 
Pflanzenschutztechniker 
Laboratoriumskrafte 
Biirokrafte 
Sonstige 

Pflanzenschutzdienst 

Pflanzen-
schutz-

amt 

52) 
2 
64) 
45) 
4 

21 

I I I 
I i 
I Bezirks- zusam- i 

stellen I men I 

I I ! 
4 9 i 

7 9 

6 
3 7 

4 

14 35 

davon 
aus 

Bundes-
mitteln 

3 
3 
5 
1 

12 

Pflanzenbeschaudienst 
(Einfuhr) 1)

angestellte 
Sachver
standige 

2 

frei
berufliche 
Sachver
standige 

15 

15 

1) Der Pflanzenbeschaudienst fur die Ausfuhr wird von den Bediensteten des Pflanzen
schutzdienstes wahrgenommen.

2) AuBerdem war das ganze Jahr hindurch 1 Landwirtschaftsreferendar und ab 1. 10. 1956
ein weiterer Landwirtschaftsreferendar zur Ausbildung zugewiesen.

3) AuBerdem wurden 3 Bedienstete des Pflanzenschutzdienstes nach Bedarf eingesetzt.
4) AuBerdem wurden 2 Laborantinnenlehrlinge beschaftigt.
5) AuBerdem war ein Biiroanlernling zugewiesen.
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2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Von den wissenschaftlichen Kraften des Pflanzenschutzamtes und seinen Bezirks
stellen wurden im Weser-Ems-Gebiet 159 V o r t r a g e  vor den verschiedensten 
Kreisen der Landwirtschaft gehalten, auBerhalb des Dienstgebietes 6 Vortrage. 
An Dorfsprechabenden und sonstigen Versammlungen beteiligten sich auBerdem 
die wissenschaftlichen Krafte und Pflanzenschutztechniker mit Kurzreferaten. 
29 L e h r  g a n g  e und S c  h u 1 u n g e n  wurden fiir landwirtschaftliche Lehrlinge, 
landwirtschaftliche Meister- und Meisterinnenanwarter sowie fiir Handel und 
Genossenschaften abgehalten. Fur landwirtschaftliche Berufs- und Fachschiiler 
und in der Volkshochschule Potshausen wurde U n  t e r r  i c h t erteilt. - Uber die 
Aufklarungstatigkeit auf dem Gebiete des Vorratsschutzes vgl. Abschn. III, 8. 

Das ,.Landwirtsdiaftsblatt Weser-Ems" bradite in der Vegetationszeit monatlich 
Artikel uber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. In F a  c h z e i t s  c h r i f  t e n ,  in 
der Ta g e s p  r e  s s e und im .. Landwirtschaftsblatt" erschienen insgesamt 52 
Artikel. 

4 R u n d f u n k reportagen und 5 Rundfunkkurzberichte betrafen u. a. Tipula, Feld
mause, Krautfaule (Phytophthora infestans) und Hausschadlinge. Wochentlich 
wurden Rundfunkwochenhinweise und je nach Bedarf Rundfunkwarnungen oder 
Hinweise gesendet (vgl. Abschn. I, 4). 
1 Kreistierschau und die Emslandschau wurden mit A u s  s t e 11 u n g s material 
beschkkt. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Bei der laufenden schriftlichen und mundlichen Auskunfts- und Beratungstatigkeit 
standen Rutienfliegenbekampfung, Unkrautbekampfung im Getreide und Grun
land sowie die Krautfaulebekampfung im Vorrlergrunde. 

4. Melde- und Warndienst

Die B e  r i ch t e r s t  a t  t u n  g wurde wie im vorigen Berichtsjahre nach dem die 
Orts- und Flachendichte berucksichtigenden zweidimensionalen Schema vor
genommen. Von den 224 freiwilligen Berichterstattern wurden insgesamt 
1230 Meldekarten an die Bezirksstellen versandt, davon 724 aus der Landwirt
schaft, 403 aus dem Obst- und Gartenbau und 109 aus der Forstwirtschaft. 
Das Interesse der Landwirtschaft am W a r n d i e n s t  nahm weiter zu. Eine fiir den 
Warndienst bedeutungsvolle Neuerung des Berichtsjahres war die Einrichtung 
der Sendergruppe Oldenburg durch den Norddeutschen Rundfunk. Diese umfaBt 
die UKW-Sender Oldenburg, Norden und Lingen. Hierdurch ist es moglich, die 
Praxis mit lokal gultigen Warnungen zu beliefern. Der Rundfunk erhielt im 
Berichtsjahre insgesamt 97 Warnungen und Hinweise. Neben den bisherigen 
Warnungen erhielt 1956 die Presse auch wochentlich etwa 20 Zeilen umfassende 
.. Pflanzenschu tzwochenhinweise". 
Von den Bezirksstellen wurden insgesamt 64 Postkarten-Warnungen und 28 Post
karten-Hinweise verschickt, die in erster Linie Phytophthora, Blattlausbefallslage 
im Ruben- und Kartoffelbau, Rubenfliegen, Unkrautbekampfung, Tipula, Kohl
fliege, Scharf (Fusicladium), Apfelwickler und Brennfleckenkrankbeit der Bo hnen 
betrafen. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen lnstituten, Behorden und Verbanden und mit

dem Schadlingsbekampfergewerbe

Mit der L a n d e s  a r b  e i t s  g e m  e i n s  chat t P f l a n z  e n s  eh u t z  (ZusammenschluB 
der im Gebiet Weser-Ems tatigen Fachberater der Pflanzenschutzmittelindustrie) 
wurden auch im Berichtsjahre wieder umfangreiche Krautfaulebeispielsbekamp
fungen durchgefilhrt und die bereits im Jahre zuvor begonnenen Grunland
beispielsbekampfungen fortgesetzt. 
Ebenso besteht eine enge Zusammenarbeit, vor allem auch auf dem Gebiet der 
Tipula- und Grunlandunkrautbekampfung, mit dem I n s t i t u t  f u r  G rtin l a n d 
f r  a g e  n der Biologischen Bundesanstalt in Oldenburg. 
Fur die 24 uberwachten gewerblichen S ch a d  1 i n  g s b e  k a m p  f e r  wurde in 
Oldenburg ein 2tagiger Lehrgang durchgefilhrt. Die Versorgung dieser Betriebe 
mit Rundschreiben, \Varnmeldungen und Informationsmaterial wurde wie in den 
vorhergehenden J ahren fortgesetzt. 

6. Allgemeine Dberwachungsmaflnahmen

Die Zahl der uberwachten L o h n s  a a  t g  e t r  e i  d e b  er e i t  u n  g s b e  t r i  e b e  erfuhr 
eine geringe Steigerung von 399 auf 405. Von den Pflanzenschutztechnikern 
wurden 736 Proben gezogen, von denen 578 gebeizt waren. Die Untersuchungen im 
Laboratorium ergaben, daB davon 62 0/o richtig gebeizt waren, womit sich gegen
uber dem Vorjahre kein Unterschied ergab. Hinsichtlich der Reinigung gestattet 
der allgemein hohe Besatz mit Auswuchs keinen Vergleich mit den Vorjahren .. Die 
Beratung der Betriebe uber Anwendung der Beizmittel und Abstellung der Mangel 
wurde fortgesetzt. 
Im Rahmen des N e m a t o d e  n begehungsdienstes wurden 4563 Bodenproben 
ge,zogen. Von 4345 Proben von landwirtschaftlich genutzten Flachen waren 1,1 0/o, 
von 78 Proben aus Baumschulen 0 °/o, von 140 Proben aus Grabelandereien, Klein
und Hausgarten 22,8 0/o mit Zysten des Kartoffelnematoden besetzt. EinschlieBlich 
der Importuntersuchungen wurden im Berichtsjahre 7741 Proben auf Kartoffel
nematodenbefall untersucht (vgl. auch Abschn. III, 4 und V). 

II. Wkhtige l(rankheiten und Schadlinge im Jahre 1956

Nach lange anhaltend ungewohnlich milder Witterung stellte sich erst mit Beginn 
des Februars scharfe Winterkalte ein, die z. T. als Kahlfrost den ganzen Monat 
hindurch anhielt. In den letzten Februartagen allmahlich einsetzendes Tauwetter 
war zunachst noch von starkeren Nachtfrosten begleitet und ging erst am 21. Marz 
in fruhlingsmaBige Witterung uber. VerhaltnismaBig niedrige Temperaturen und 
geringe Niederschlage in der nachfolgenden Zeit begunstigten im Marz/ April die 
Bestellungsarbeiten, wirkten sich aber hemmend auf die Entwicklung der 
Vegetation aus. Die kuhle Witterung dauerte den Mai und Juni hindurch an. Im 
Gegensatz zu den Vormonaten brachten der Juli und August z. T. weit uber dem 
langjahrigen Mittel liegende Niederschlagsmengen. Erst um den 10. September 
setzte trockenes, spatsommerliches Wetter ein. 

1. Allgemeine Seba.den und Schadlinge

Im Berichtsjahre waren bei Getreide A u sw i n t e r u n g ssch a d e n ,  die auf die 
scharfen Kahlfroste im Februar zuruckzufilhren waren, sehr hoch, z. T. war 
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Umbruch erforderlich. Im Osnabriicker Raum erfroren fast alle Klee- und Klee
grasschlage. 

Als Folge der anhaltenden Trockenheit in den Friihlings- und Vorsommermonaten 
machten sich beim Sommergetreide Ma n g a n-, K u p f e r- u n d  Ma g n e s i u m
m a n g e  1 erscheinungen stark schadigend bemerkbar. 

Die au.Bergewohnlich hohen Niederschlage im Juli hatten verbreitete Ub e r  -
s c h w e m m u n g e n  in den Flu.Bniederungen zur Folge. Die Heuernte konnte nur 
zum Teil und nur in schlechter Qualitat eingebracht werden. Bei Getreide gab es 
mancherorts L a g e r  f r u  eh t. 

Die N a s s  e s c h a d e n  nahmen 1m Laufe des August besonders m den Niederungs
gebieten betrachtliche Ausma.Be an. Infolge des anhaltend feuchten Wetters kam 
es vor allem an Roggen und Winterweizen zu erheblichen A u s  w u c h s s c ha d e n. 
Vielfach verfaulten die Kartoffeln in dem vernaBten Boden. 

Nach dem langen und harten Winter war im 2. Jahre der Tip ul a-Gradation ein 
Riickgang des Befalls zu erwarten. Die Bodenuntersuchungen ergaben jedoch irn 
Friihjahr, da.B noch etwa 70 0/o der Griinlandflachen einen Befall iiber der kritischen 
Grenze von 100 Larven je qm aufwiesen. Der geringste Riickgang war im 
friesischen Raum zu verzeichnen, so da.B hier bis zu 800 Larven je qm keine 
Seltenheit waren, besonders auf umgebrochenen Kleeschlagen. In den Kiisten
gebieten waren Roggenschlage teilweise so stark befallen, da.B Umbruch erfolgen 
rnuflte. Auch im iibrigen Teil des Gebietes wurden verbreitet Fra.Bschaden irn 
Wintergetreide und stellenweise im Hafer festgestellt. Im Herbst beschrankte sich 
der Tipula-Befall auf Ostfriesland, wo allerdings hohe Befallszahlen erreicht 
wurden. Auf zahlreichen untersu.chten Flachen schwankte hier der Befall zwischen 
200 und 400 Larven je qm und war durchweg dort starker, wo er in den vorher
gehenden beiden Jahren gering gewesen war. Zurn Jahresende wurden dann auch 
bereits aus Ostfriesland nicht geringe Fra.Bschaden im Wintergetre1de gerneldet. 
Wahrend in den HauptbefaHsgebieten die F e  I d m  a u  s e (vgl. Abschn. II, 1) nicht 
oder nur schwach auftraten, zeichnete sich um die Jahresrnitte ein starkerer Befall 
im nordlichen Teil des Kreises Wesermarsch ab, so da.B es auf einern Areal von 
etwa 10 OOO ha zu Schad en am Getreide und auf Griinland kam. 

2. Unkrauter

Zu Beginn des Jahres war die Verunkrautung auBerordentlich stark. Besonders 
V o g e l m i e re, K l e  b l a  b k r a  u t und K o r n  b l  u m e  breiteten sich - gefordert 
durch die milde Witterung - stark aus. Die harte Kalte im Februar totete die 
meisten dieser Pflanzen ab, so da.B Wintergetreide mit ma.Biger Verunkrautung in 
den Fruhling ging. Sommergetreide zeigte hingegen starken Unkrautbesatz, auf 
der Geest besonders rnit W i c k e ,  irn Moor vorwiegend D a n n  e s s e 1 (Acker
hohlzahn). Kn 6 t e r  i c h und V o g e  1 mi e r  e. In der alten Marsch, der Krurnrnhorn, 
trat auch der F 1 u g h  a f e r  verbreitet auf. Auf Sandboden konnte ein verrnehrtes 
Auftreten von W i n d h a l m  nach Wuchsstoffspritzungen festgestellt werden. 

Der B i n s  e n  aufwuchs auf dem Griinland war als Folge der Februarkalte relativ 
gering. Ebenso hatte auch der S c h ar f  e H a h n e  n f u  .B einen star ken Riickgang 
erfahren (vgl. Abschn. III, 2). 
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3. Getreide

Bei Gerste trat in Ostfriesland F 1 u g b r a n d  befall hiiufig sehr stark auf, in den 
anderen Gebieten an Gerste, Hafer und Weizen ma.Big. Auf einzelnen Gersten
schliigen in Ostfriesland wurde die S tr e i fe n k r a nkh e i t  in erheblichem Um
fange festgestellt. Im ganzen Gebiet traten S c h w ii r z e p i 1 z e und vor allem 
an Weizen und Roggen Fusarium-Befall witterungsbeding t in starkem Aus
maBe auf. Bei Roggen lag der Mu t t e r  k o r  n besatz vielfach hi:iher als gewi:ihn
lich. Die Fu B k  r a n k  h e  i t  e n  (Ophiobolus) bei Weizen waren in Ostfriesland 
starker als im Vorjahre. Im Osnab riicker Raum breiten sich auf den Roggen
feldern von S t o ck ii 1 c h e n  befallene Stellen jiihrlich weiter aus. Die B r ach -
f I i e g e verursachte im Emsland an spa.tern Winterroggen stellenweise betradlt
liche Ausfiille. 

4. Hackfriichte

a) Ka rto f fe l n
Die Kra u t f a u l e  (Phytophthora infestans) (vgl. Abschn. III, 5) trat im Berichts
jahre in Weser-Ems bei den hauptsiichlich angebauten mittelspaten und spa.ten 
Sorten zuniichst recht schwach auf. Der Grund hierfur war die anhaltend kiihle 
Witterung wiihrend des Sommers, so daB zuniichst trotz geniigender Feudltigkeit 
die Infektionen nur langsam in-Gang kamen. Der Verlauf ist aus folgender Uber
sicht zu ersehen: 

friihe Sorten mittelfriihe Sorten 
mittelspate und 

spate Sorten 

Erste Infektion 4. 7. 6.7.-9.7. 19. 7. 

Starkes Auftreten 12. 7. 19. 7. 6. 9.

Zusammenbrudi 2. 8. 23. 8. 13. 9.

Der Anteil der von B r a u n  fii u I e befallenen Knollen lag auflerordentlich hodl. 
Rh i z o c toni a-Fu B kr an khe it e n  waren stark verbreitet. 
Ortlich wurden E i s e n fl e ck i g k e i t  und vereinzelt ungewi:ihnlich starke 
Pfro pfe n b i l d u n g  beobachtet. 

A b b a ukra n k h eiten und Ne m a t o d e n schiiden (vgl. Abschn. III, 4) traten im 
Juli starker in Erscheinung. 
Die ersten Eigelege der Ka r t  o f f  e I k a fe r wurden bereits am 28. Mai testgestellt. 
Die feuchtkuhle Witterung beeintriichtigte die Entwicklung des Kiifers, so dafl es 
- abgesehen von einigen Sandbi:iden - zu keinem starken Sdladen kam.

b) Rube n
Der Befall durch die vi ri:is e V e r g i l b u ngskr a n k h eit war allgemein iihnlid:i 
schwach wie im Vor jahre (vgl. Abschn. III, 6). 
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Fa 1 s c h e r  Me h 1 ta u war in Ostfriesland sehr verbreitet; in manchen Bestanden 
waren iiber 50 °/o der Pflanzen befallen. 

P h oma b et a e  befiel vor allem im Rheiderland (Ostfriesland) haufig Samen
tragerbestande starker und fiihrte zum vorzeitigen Absterben vieler Pflanzen oder 
Einzeltriebe. 

Am Anfang der letzten Maidekade setzte im gesamten Gebiet die Eiablage der 
1. Generation der R ii b e  n f l  i e g e ein, die ein ganz auflergewohnliches Ausmafl
annahm und sich zeitlich sehr in die Lange zog. Vereinzelt muflten wegen des
starken Befalls Riibenbestande umgebrochen werden. Die Eiablage der 2. Riiben
fliegengeneration setzte im letzten Julidrittel in unterschiedlicher Starke ein.

Allgemein hatten die Ruben etwas starkeren B 1 at  t 1 a u  s b e  f a  11 - besonders 
Doralis fabae (Schwarze Riibenblattlaus) - als 1955. 

c) Ko h l r ii b e n ,  R a p s ,  A ck e r b o hn e n

Die Eiablage der Ko h 1 f l  i e g e setzte zu Anfang der letzten Maidekade verstarkt 
ein. An Kohlriiben entstanden mittelstarke Schaden. Im Oktober wurde leichter 
Befall der Steckriiben durch eine spate Kohlfliegengeneration beobachtet. Im 
Emsland waren die Bestande z. T. zu 100 0/o befallen, gelegentlich mit weit iiber 
100 Larven je Pflanze. 

5. Gemiise

Die Ko h l f l i e g e  (s. o.) verursachte bei Kohl z. T. erhebliche Ausfalle. Die Frafl
schaden durch Ko h l w e i fl l i n g s r au p e n  blieben den Sommer iiber geringfiigig, 
in geschiitzten Lagen traten jedoch im Oktober noch groflere Verluste ein. Durch 
die Ko h 1 d r e  h h e r  z m ii ck e kam es ortlich zu Totalschaden an Spatkohl. 

Bei Toma ten entstanden im Freiland groflere Verluste durch B r a u n  f a  u 1 e 
(Phytophthora iniestans). in Gewachshausern durch B a k t eri e n w e l k e. 

Die Buschbohnenbestande zeigten z. T., vor allem in Ostfriesland, starken Befall 
mit B o h n e n f l i e g e  und litten allgemein unter Na s s e- und Ka l t e s ch a d e n. 

Die Moh r e n f l i e g e  bewirkte besonders bei spater Ernte groflere Schaden. 

W ii h l m a u s e  und Sch n e ck e n  behielten ihre weite Verbreitung bei und ver
ursachten grofle Ausfalle bei verschiedenen Gemiisearten. 

6. Obst

Der S ch o r f befall (Fusicladium) blieb zunachst gering, nahm aber ab Juli stark 
zu. B 1 a t  t l  a u  s e traten zunachst starker auf, gingen jedoch spater infolge der 
naflkalten Witterung wieder erheblich zuriick. Die Zahl der Fr o s t s  p a n  n er war 
auch im Berichtsjahre wiederum geringer als im Vorjahr. 

Groflere Verluste entstanden an Erdbeeren durch den E r  d b e e r  b 1 ii t e n s  t e c h e r  
und be sanders durch G r a u s  ch i m m  e 1, an Himbeeren durch den H i m  b e e r  -
k a f er. 

Auch im J ahre 1956 wurden wieder grofle Schad en d urch \,Vii h 1 ma us  e 
beobachtet. 
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7. Sonderkulturen

In den Blumenzwiebelkulturen verursachten verschiedene P i  I z k ra n k  he it e n, 
besonders B a s  a lf a u  I e bei Narzissen und Sclerotium perniciosum ·bei Tulpen, 
gr6Bere Ausfalle. 

Im iibrigen Zierpflanzenbau fielen durch weite Verbreitung vor allem BI a t  t
a lc he n, W e i chha u t m i l  b e n  und Ohr l a p p  che n k r  a n k he i  t der Azaleen 
auf. 

Die Tabakkulturen zeigten starke Verseuchung durch verschiedene Vi r u s  -
k r a n k he i t e n  (Y-Virus, Streifen- und Krauselkrankheit). 

8. Vorratsschadlinge

Infolge der milden Witterung im Januar traten in Kartoffel- und Riibenmieten 
er he blithe Faulniserscheinungen auf (M i e t  e n  f a  u 1 e). 

S p e ck k a f e r  und G l a n z k a f e r  (Nitidula bipunctata) begannen erst Mitte bis 
Ende Mai mit der Eiablage. Das Auftreten des Glanzka.fers war geringer als im 
Vorjahre, auch Speckkaferbefall war im allgemeinen nicht erheblich. Dagegen 
wurden infolge der feuchten Sommermonate M i  1 b e  n auf Getreideboden, in 
Raucherkammern und Wohnhausem zur Plage. Im Oldenburger Gebiet und im 
Emsland wurde haufiger und starker Befall durch den H e u  k a f e r  (Typhaea 
stercorea) als Hausschadling gemeldet. 

9. Holzschadlinge

Neben haufigem Auftreten von H a u s  b o ck kafem wurde verbreiteter Befall mit 
Anobium punctatum und Xestobium rufovillosum festgestellt. 

Ill. Lenkung und Durdlfuhrung besonderer Aktionen 

1. Feldmause

Die Befallslage in dem unter II, 1 (S. 162) gekennzeichneten Gebiet gab AnlaB, 
Vorbereitungen zu einer umfassenden Feldmausbekampfung in den iibrigen 
Gebietsteilen zu treffen. Da die Voraussetzungen hierfiir bei dem heutigen Mangel 
an Arbeitskraften in der Landwirtschaft nicht mehr gegeben sind, muBte das 
iibliche kolonnenweise Auslegen von Giftgetreide auBer Betracht gel assen werden. 
Ausgehend von den Erfolgen in der Erdmausbekampfung mit den Wirkstoffen 
Toxaphen und Endrin, wurde deshalb in zahlreichen GroBparzellenversuchen 
gepriift, inwieweit die genannten Stoffe auch zur F l a chen b e ha n d l u n g  gegen 
Feldmause geeignet seien. Die Ergebnisse (s. Absch.a. VI) waren eindeutig und 
erwiesen, daB <lurch einmalige Spritzungen mit Emulsionen der beiden Wirk
stoffe ein starkerer Feldmausbefall in kurzer Zeit bereinigt werden kann. Auf 
Grund der dabei ermittelten Minimumdosierungen konnte die Wirtschaftlichkeit 
des Verfahrens gesteigert werden. Auch ergaben sich dadurch fur die toxiko
logischen Belange weitere giinstige Gesichtspunkte, gegeniiber denen Bedenken 
hinsichtlich einer Gefahrdung von Wild, Vogelwelt, Weidevieh usw. kaum noch 
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berechtigt erscheinen, falls Anwendungstermine und Wartezeiten eingehalten 
werden. Zur weiteren Klarung einiger ,,Randfragen" dieses Verfahrens wurden 
Untersuchungen in Zusammenarbeit mit antler.en Instituten eingeleitet. Zwecks 
Herabsetzung der erforderlichen Wassermenge wurden auflerdem Versuche mit 
dem Spriihverfahren angelegt. 

2. Unkrauter

a) G r iin l a n d

Die gemeinschaftlich mit der Landesarbeitsgemeinschaft Pflanzenschutz und dem 
Institut fiir Griinlandfragen (vgl. Abschn. I, 5) im Jahre 1955 begonnenen Unkraut
beispielsbekampfungen wurden fortgefiihrt. Auf allen Fla·dien zeigte sich durdi 
pflanzensoziologisdie Untersuchungen, dafl die Veranderung der Narbe infolge 
Wuchsstoffbehandlung, je nach Ausgangsbestand und Behandlung (Diingung, 
Beweidung usw.), in einer bestimmten Richtung tendiert. Bei giinstigem Aus
gangsbestand und zusatzlicher Stickstoffdiingung erhalt man neben der Ver
nichtung unerwiinschter Unkrauter in kurzer Zeit eineri um vieles verbesserten 
Bestand. Die wirklich eingetretene Verbesserung wurde auf einigen Flachen auch 
an Hand der Milchviehleistungen bzw. der Heuanalysen nachgewiesen. Bei den 
Versuchen geht es in erster Linie um die Befreiung des Griinlandes von Binsen 
und Duwock (Sumpfschachtelhalm). aber auch von anderen Unkrautern, wie 
Hahnenfufl, Disteln usw. Bei Sumpfschachtelhalm konnte einwandfrei eine Ver
ringerung des Alkaloidgehaltes nach Wuchsstoffbehandlung nachgewiesen 
werden. 

b) G e t r e i d e

Eines der verbreitetsten Getreideunkrauter im Gebiet Weser-Ems ist die 
,,Dannessel" (Ackerhohlzahn, Galeopsis tetrahit): Seine Bekampfung mit den 
iiblichen Wuchsstoffen 2,4-D und MCP A gelang bisher nur unbefriedigend. Durch 
umfangreiche Versuche konnte nun eindeutig die gute Wirkung der Wuchsstoff
kombination MCPA + 2,4,5-T nachgewiesen werden. Bei iibermafligem Besatz 
des Getreides mit diesem Unkraut fallt eine Schadigung des Getreides auf keinen 
Fall ins Gewicht. Unsere Empfehlungen bezogen sich deswegen zunachst nur auf 
stark hohlzahnverseuchte Flachen. 

3. Virusbefall bei Pflanzkartoffeln

Fiir Ziichter und Vermehrer wurden in der Berichtszeit 1472 A u g e n s t e c k l i n g e  
im Gewachshaus gepriift. Die s e r o l o g i s c h e  P r ii f u n g  auf X-Virus erfolgte 
an allen, auf S-Virus an 972, auf Y-Virus an 192 Stecklingen. Auflerdem wurden 
518 Kartoffelblatter sowie 100 Stecklinge in einem Vergleichsversuch auf S-Virus 
untersucht. Zur weiteren Einarbeitung in die Farbeteste wurden 532 Knollen 
untersucht und im Freiland nachgebaut. Die Ergebnisse bestatigten die andemorts 
mit diesem Test gewonnenen Erfahrungen. 

Fiir den B l a t t l a u s w a r n d i e n s t  wurden wieder 6 Beobachtungsstellen ein
gerichtet, an denen einmal in der Woche an je 3 Sorten je dreimal 100 Blatter hir 
die Kontrolle der Nymphenentwicklung entnommen wurden. Auflerdem wurden 
jeweils an der Spatsorte bei jeder Beobachtungsstelle einmal in der Woche 
100-Blatt-Zahlungen allerBlattlausarten und -stadien bis zum natiirlichen Abreifen
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durchgefiihrt. Erstmalig wurde dabei die Blattentnahme auf die Techniker der 
Bezirksstellen verlagert, die Untersuchung im Laboratorium des Pflanzenschutz
amtes jedoch beibehalten. Die Ergebnisse wurden laufend dem Institut for Land
wirtschaftliche Virusforsdmng der Biologischen Bundesanstalt in Brauhschweig 
ubermittelt. Uber die jeweilige Befallslage wurde erstmalig im Berichtsjahre jeden 
Montag im Rundfunk ein Lagebericht gegeben, der dann vervielfoltigt den 
Zuchtern, V.0.-Firmen (Vermehrer-Organisations-Firmen), Vermehrern usw. 
zuging. Am 12. Juli wurde mittels des Warndienstes der geeignete Zeitpunkt fi.ir 
Fruhrodung, Krautziehen bzw. Totspritzen, differenziert nach den verschiedenen 
Gebietsteilen und dem Nymphenhohepunkt, bekanntgegeben. 

Bei der S a ate n a n e r k e n n u n g  muBteri in mehreren Fallen mittels Farbe
methoden Diagnosen der Blattrollkrankheit gestellt werden. Die Bezirksstellen
leiter wirkten in den Beschwerdekommissionen mit. In den Feldbestanden zeigten 
sich Abbaukrankheiten allgemein stark unter lokaler Zunahme des Krausel
mosaiks. Auch die Bukettkrankheit machte sich wieder etwas starker bemerkbar. 

4. Kartoffelnematoden

Die vergleichende Untersuchung samtlicher Kulturflachen zweier Gemeinden 
(A in GroBstadt-Nahe, H rein landlich) ergab folgendes Bild: 

I 
Gemein-j Proben mit Betriebe 

de K.-Zvsten Anzahl 

A 1323 17 °/o 129 

H 1345 8 0/o 106 

[ 
Be triebe 

; h I bis SO % I iiber 50 ''/o 
i O ne i d. Flachen l d. Flachen
· Befall i beiallen beiallen 

35% I 29 % 36 % 

68 °io 26 % 60/o 

total 
befallen 

15 % 

40/o 

Obgleich die beiden Gemeinden keineswegs symptomatisch fur den Dienstbezirk 
sind, wurde damit doch erneut die Bedeutung der Stadtnahe fi.ir die Verseuchung 
landwirtschaftlicher Betriebe unter Beweis gestellt. DaB in einer landlichen 
Gemeinde auch bereits 4 Betriebe ( = 4 0/o) keine Wechselflachen mehr haben, 
unterstreicht nochmals die Schwierigkeiten des Nematodenproblems und die Not
wendigkeit, auch mittels gesetzlicher Handhaben Abwehr und Bekampfung 
voranzutreiben. Nach ErlaB der Bundesverordnung zur Bekampfung des Kartoffel
nematoden wurde an Vorschlagen fi.ir Durchfi.ihrungsmaBnahmen mitgearbeitet. 

Von .den zur Kartoffel-Saatenanerkennung angemeldeteh Flachen (3400 ha) wurden 
unter Mitarbeit der Saatbauringe auf freiwilliger Grundlage 4223 Proben (d. h. 
von etwa 1/3 der Flache) gezogen. Bei negativem Befund erhielten Zuchter und 
V.0.-Firmen (s. o.) durch die Anerkennungsstelle die Berechtigung, ihre Rechnungen
durch den Geschaftsfuhrer des jeweiligen Saatbauringes mit dem Stempelaufdruck
versehen zu lassen: ,,Die Nematodenfreiheit ist durch Bodenuntersuchung des
Feldbestandes durch das Pflanzenschutzamt in Oldenburg bestatigt". Die Aktion
fand nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses des Pflanzenschutzamtes und
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des Landbauausschusses der Landwirtschaftskammer reges Interesse bei den Ver
mehrern und beim Handel. 

Au.Ber den Untersuchungen zur Feststellung der Verbreitung der Kartoffel
nematoden wurden die Probenahmen in B a u m  s c h u l e  n und · fiir den Pflanz
kartoffelexport fortgesetzt sowie die gemeldeten Fundorte nachgepri.ift. In den 

Befallsgemeinden wurden Nematoden-Sprechtage abgehalten. Auf dem Felde 
wurden die vorjiihrigen Untersuchungsergebnisse nachgepri.ift und Uberein
stimmung festgestellt (vgl. Abschn. I, 6 und V). 

5. Kartoffelkrautfaule

Wie aus den umfangreichen, im Berichtsjahre durch die Bezirksstelle Osnabri.ick 
im Raum Damme--Bramsche-Vorden durchgefi.i hrten B e i s p i e l s b e kiim p f u n 
g e n  hervorging - insgesamt wurden 56 Kartoffelschliige gespritzt, - betrug dort 
der Mehrertrag auf den gespritzten Fliichen gegeni.iber "Unbehandelt" im Durch
schnitt i8 °/o. Untersuchungen i.iber den B r a  u n f ii  u l  e befall der Knollen ergaben,
da.B der Anteil braunfiiulekranker Knollen auf den gespritzten Flachen grofler 
war als auf den ungespritzten. Diese Untersuchungen .bestatigen bereits seit 
mehreren Jahren in der Praxis gemachte Beobachtungen. Es soll im kommenden 
Jahre (1957) versucht werden, durch Totspritzen des Kartoffelkrautes kurz vor der 
Ernte gleichzeitig den Krautfaulepilz abzutoten und so die Infektionsgefahr kurz 
vor und wahrend der Erhte fi.ir die Knollen zu verringern. 

6. Virose Riibenvergilbung

Im Rahmen des mit der Biologischen Bundesanstalt vereinbarten Arbeits
programms wurden Untersuchungen zur B 1 a t  t I a u  s ii b e  r w i n t e r  u n g an 
Schneeball und Pfirsich sowie in Ri.ibenmieten in regelmafligen Abstiinden durch
gefi.ihrt. Anschlieflend erfolgten an 6 Beobachtungsstellen des Gebietes wochent
liche Untersuchungen i.iber die Biologie der Virusi.ibertrager. Uber den Stand der 

Besiedlung und die zu ergreifenden Maflnahmen wurden die Ri.ibensaatgutver
mehrer und die Ri.ibenanbauer laufend jede Woche montags iiber Rundfunk, durch 
sdtriftliche Lageberichte und spezielle Warnungen unterrichtet und zu 
1-2 Spritzungen mit innertherapeutischen Mitteln aufgefordert.

1. Riibeniliege

Als Bekampfungsmittel wurden in erster Linie Phosphorsaureestermittel 
empfohlen. Die Praxis verwendete zudem noch viel ein Endrin- und gelegentlich 
ein chloriertes Indenpraparat. Die Wirkung der Phosphorsaureestermittel war 
unterschiedlich. P a r  a t h  i o n  zeigte eine gute Anfangswirkung; die Gesamt
wirkung war jedoch bereits nach 3-4 Tagen unzureichend. D i  a z in  on und 
D i p t e r e x  besaflen ebenfalls eine gute Initialwirkung; die Dauerwirkung betrug 
hier jedoch etwa 8-10 Tage. Wiihrend wir fi.ir diejenigen Praktiker, die Parathion 
verwendeten, 3 Spritzempfehlungen geben muflten, geni.igten bei Diazinon und
Dipterex 2 Spritzungen. Bei E n d  r i n ,  das die gr6J3te Dauerwirkung zeigte, 
geni.igte sogar 1 Spritzung. Das ch l o r i e r t e  In d e n p r a p a r a t  .wurde iihnlich 
wie Endrin beurteilt. Als giinstigster Termin fiir die 1. Spritzung mit den Phos
phorsaureestern erwies sich der Zeitpunkt, an dem der gr6J3te Teil des 1. Schubes 
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der Larven mit dem Einbohren begann. Zu friihzeitige Spritzung, also beim 
Schliipfen der ersten Larven, erwies sich bei diesen Mitteln als unzweckmaBig. 
Das Endrinpraparat konnte, da es in der Anfangswirkung etwas langsamer war, 
vorgehalten werden, d. h. man konnte es gleich beim Schliipfen der ersten Larven 
spritzen. Diese Erkenntnisse werden fiir uns fiir die Zukunft von groBer Wichtig
keit sein. 

8. Vorratsschutz

Die zur Intensivierung des hauswirtschaftlichen und bauerlichen Vorratsschutzes 
eingesetzte Sachbearbeiterin legte ihre HaupWitigkeit wie bisher auf die Auf
klarung und Beratung der Landfrau und der Landjugend. Es wurden Schulungen 
und Lehrgange durchgefiihrt, Unterricht erteilt und Lichtbildvortrage gehalten 
(insgesamt 52 im Berichtsjahre). Im Rundfunk wurden 3 Kurzberichte iiber Vor
ratsschadlinge gesendet und im "Landwirtschaftsblatt Weser-Ems" rnehrere Artikel 
veroffentlicht. Zur praktischen Anweisung im Pflanzen- und Vorratsschutz 
erfolgten Garten- und Hausbegehungen mit Anleitungen zur Bekampfung sowie 
Beispielsbekampfungen. 

IV. Versudtstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriiiung

Ha u pt prtifu n g  

Freiland und 
Gewachshaus 1) 

Laboratorium 2) 

V o r prtifu ng 

Freiland 3)

Laboratorium 4) 

Haupt- und Vor-
prtifung insgesamt 

I I I I 
l 

I 

I Zahl der I . Zahl der Zahl der !Vergleichs-
I V ersuche Priifmittel I mittel J 

! I I 

I
I 

I 
67 251 62 

14 I 19 15 

21 64 21 

7 6 2 

109 340 100 

Zahl der 
Einzel-

versuche 

2285 

356 

450 

81 

3172 

1) Mittel gegen pilzliche und tierische Schii.dlinge sowie Nagetiere
2) Mittel gegen beiBende und saugende Insekten und Kartoffelkeimung
3) Mittel gegen pilzliche und tierische Schii.dlinge sowie Nagetiere
4) Mittel gegen be iBende und saugende Insekten

2. Eigene Versuche

Grolle der Versuche 

in qm j Anzahl
, derBaume 

123190 475 

82337 

205527 I 475 

a) Un k r a  u t e r: Versuche zur Bekampfung von Unkrautern im Getreide, auf dem
Grii:t:i,land, im Zierpflanzenbau sowie in Spargel, Erbsen, Tulpen, Mais, Ertl-
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beeren; Wuchsstoffvergleichsversuche in Weizen, Roggen, Hafer; Versuche 

zur Schilfvernichtung an Graben. 

b) G e t  r e  id e: Feldmausversuche im Flachenbegiftungsverfahren, Tipula

Versuche (EinfluB der Kleiemenge). Beizversuche zu Winterroggen und Hafer. 

c) G r ii n l  a n d ,  .f u t t e r - u n d  H a n d  e 1 s p f l  a n z  e n :  Feldmausversuche im
Flachenbegiftungsverfahren, Versuche zur Bekampfung der Tipula.

d) H a c k  f r  ii c h t e: Krautfauleversuche, Krautfaule-Spritzzeiten-Versuche in
Verbindung mit Phy top h t ho r a-Testparzellcn.

e) G e m  ii s e: Versuche zur Bekampfung der Bohnenfliegen, Rapserdflohe, Erbsen
gallmiicken und Mohrenfliegen; Erbsensortenversuche; Resistenzpriifungen
gegen Fuflkrankheiten; Versuche zur Fraflabschreckung von Kaninchen mit
Toxaphen.

f) O b s t: Versuche zur Einschrankung von Botrytis an Erdbeeren.

g) V o r r a t e: Versuche zur Botrytis-Bekampfung mit KP2 . 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Fortfiihrung der Unkrautbeispielsbekampfungen und Krautfoulebeispielsbekamp
fungen; Schauversuche zur Queckenbekampfung mit Nata sowie zur Binsen- und 
Duwockbekampfung. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

1. Einfuhr

Das Jahr 1956 brachte beim Vergleich zum Vorjahre einen erheblichen Riickgang 
bei der Abfertigung untersuchungspflichtiger Ware. Es wurden bei den 9 EinlaB
stellen von 2 angestellten, 15 freiberuflichen Sachverstandigen und 3 zur Ver
fiigung stehenden Angestellten des Pflanzenschutzamtes fur das Hauptzollamt in 
Oldenburg insgesamt 9589 Sendungen mit nachfolgendem Gewicht (in kg) 
abgefertigt: 

Blumen
zwiebeln 

4162 978 
I I Schnitt- I I I Baumsd_iul- blumen u. i Kartoffeln Fruchteerzeugmsse Bindegrun I 

! 1 544 191 I 102 268 i 53 449 767 110 484 556 I

Same
reien Sonstiges 

253 377 

I Insgesamt 

169 997137 

Die interzonale Abfertigung fur Berlin und die sowjetisch besetzte Zone aus dem 
Ausland und der Bundesrepublik umfaflte insgesamt 3278 Sendungen mit nach
folgendem Gewicht (in kg): 

Blumen
zwiebeln 

597 385 

170 

Baumschul-
1 

Schnitl
blumen u. erzeugnisse Bindegriin 

188 652 817 

Kartofte\n I Same- I . IFruchte . -
1 

Sonstiges Tnsgesamt re1en 

7 740 330 4 996 698 ; 927 031 i 14 655 493 i 29 106 406 



Zur Verhi.itung der Einschleppung der San-Jose-Schlldlaus wurden in Bentheim 
und Weener 167 Sendungen mit 404 081 kg begasungspflichtiger Ware mit Blau
saure begast. Erdprobenuntersuchungen auf Kartoffelnematoden wurden an 6 Ein
laBstellen durchgefiihrt und dabei 3178 Erdproben untersucht (vgl. auch Abschn. I, 
6). Zuriickweisungen brauchten nur in geringem Umfang ausgesprochen zu werden 
und dann, abgesehen von einigen zur Einfuhr verbotenen Geholzen, nur bei 
Blumenzwiebeln. Es wurden insgesamt 40 Sendungen bzw. Teilsendungen mit 
1670 kg zuriickgewiesen. 

2. Ausiuhr

Fast ausschlieBlich nach europaischen Landern wurden insgesamt 283 Sendungen, 
vorwiegend Getreide, Baumschulerzeugnisse und Kartoffeln, mit 25 866 489 kg 
abgefertigt. Bei Einfuhren und Weiterleitung nach Berlin und der sowjetisch 
besetzten Zone sowie aus dem Inland wurden 3278 Interzonen- oder Zwischen
zeugnisse ausgestellt. Die Gesamtzahl der ausgestellten Zeugnisse betrug dem
nach 3561. 

VI. Veroffentlichungen
(ausgenommen .,Landwirtschaftsblatt Weser-Ems" und Tagespresse) 

B 1 a s  z y k, P.: Zurn Einsatz von Lohnbetrieben im Pflanzenschutz. Dreschen und Pfliigen 
11. 1956, 6-7.
Zur Bekampfung der M6hrenfl1ege (Psila rosae F.) an Spatsaaten. Anz. Schadlingskde.
29. 1956, 106 -108.
Zur Bekampfung der Bohnenfliegen. Anz. Schadlingskde. 29. 1956, 179-181.

Ho I z, W.: Tagung der Deutschen Botamschen Gesellschaft und der Vereinigung fiir 
Angewandte Botanik in Freiburg i. Br. vom 31. Mai - 5. Juni 1955. Angew. Chemie 
68. 1956, 73-75.

Holz, W., und B l a s zyk, P.: Versuche zur Inaktivierung wud1sstoffhaltiger Herbizide 
durch Absorption an Kahle. Angew. Botanik 30. 1956, 45--52. 

Holz, W.: Die haufigsten Lagerkrankheiten des Apfels. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 89-93. 

-, 

Neue Erkenntnisse in: der Gemilselagerung. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 155-157. 
Geringste Ausfa!le durch richtige Kartoffellagerung. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 
162-167.
Ridi.tige Vorratshaltung bei Kartoffeln, Obst und Gemilse. Praxis und Forschung 8. 
1956, 202-206 . 

La n g e, B.: Neue Miiglichkeiten der Feldmausbekampfung. Praxis und Forschung 8. 1956, 
217-220.

-, 

-, 

Neue Wege in der Feldmausbekampfung. Gesunde Pflanzen 8. 1956 , 221-225.
Wiesenschnakenlarven (Tipula) und ihre Bekampfung. Pflanzenschutzkalender 1956,
41./42. Woche.

Lan g e, B., und Ho 1 z, W.: 31. Deutsche Pflanzenschutztagung in Kassel vom 
10.-14. Oktober 1955. Angew. Chemie 68. 1956, 187-188. 

Sch rod er, H., S t olz e, K. V., La n g e, B., und Holz, W.: Gesundes Pflanzkartoffelsaat
gut aus Weser-Ems. Oldenburg: Landwirtschaftsverl. Weser-Ems 1956 . 30 S. 

St o 1 z e, K. V.: Zur Wirtsch.aftlichkeit der Krautfaulebekampfung. Kurtoffelbau 7. 1956, 
88-89.

-. 

-. 

Der praktische Pflanzenschutzdienst im Weser-Ems-Gebiet. Gesunde Pflanzen 8.
1956, 181-187.

Bekampfung von Fliegen. Mitt. DLG 71. 1956, 1266-126 7. 
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Land Schleswig-Holstein 

Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein 

Direktor: Oberregierungs- und Landwirtschaftsrat Dr. Werner Ext. 

Anschrift: (24 b) Kiel, Westring 383. 

I. Allgemeiner Beridtt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) O r g a nis a t i o n

Das Arnt unterhalt 5 Be z i rks s t e l
l e n, und zwar in 

H u s u m ,  Ludwig-Nissen-Haus 

K app e In, Hindenburgstrafle 1 
(Landwirtschaftsschule) 

K 1 e 1, Westring 383 (Pflanzenschutz
amt) 

L u b e ck, Am Neuhof 3 

R e  11 i n  g e n ,  Gartnerstrafle 6 
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zustandig fiir die Kreise: 

Eiderstedt, Husum, Norder- und Suder
dithmarschen, Sudtondern 

Eckernforde, Flensburg Stadt und 
Land, Schleswig 

Kiel, Neumunster, Oldenburg, Plon, 
Rendsburg 

Eutin, Hzgt. Lauenburg, Lubeck, 
Stormarn 

Pinneberg, Segeberg, Steinburg. 



b) Pe r s o n  a l  v e  r h ii l  t n i s s e

Husum Kappeln Kiel 1 } Lubeck Rel- Ins- davon 
lingen gesamt nicht in 

Plan-
stellen 

Wissenschaftler 1 1 42) 2 2 102 ) 2 
Tedmische Krafte 4 3 5 4 3 19 3 
Techn. Assistentin und 

Laborantinnen 1 2 3 1 
Bisamrattenjager 1 1 1 3 1 
Biirokrafte 1 6 4 1 13 3 
Lehrlinge 3") 4 7 
Sonstige 1 6 3 1 12 3 

Zusammen: 7 6 26 20 67 13 

Dazu 5 Pflanzenschutzwarte ganzjahrig und 
32 Pflanzenschutzwarte durchschn. 3 Monate, samtlich nicht in Planstellen. 

1) In allen statistischen Angaben sind das Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig
Holstein mKiel und die Bezirksstelle fiir Pflanzenschutz Kiel zusammengefaflt.
2) 1 Sachbearbeiterin fiir hauswirtschaftlichen Vorrats- und Pflanzenschutz ist hier in
begriffen.
3) Laborantenlehrlinge; ferner bis August 1 Verwaltungslehrling.

c) Inv e n t a r

Da das neue Amtsgebiiude in Kiel die lange Jahre entbehrte Mi:iglichkeit zur 
Aufstellung von Le h r- u n d  A n s ch a u u n g s m a t e r i a l  bietet, wurde die Ver
vollstiindigung dieses Materials im Berichtsjahre mit Nachdruck gefi:irdert. Das 
phytopathologische Herbar konnte um die Ha.Ute seines fruheren Bestandes ver
mehrt werden. Es wurden uberwiegend Unkriiuter priipariert. Im niichsten Jahre 
soll vor allem Material von Zierpflanzenkrankheiten und -schiiden gesammelt 
werden. Die Anzahl der Trockenpriiparate konnte verdoppelt werden, wozu u. a. 
viele Zugiinge aus dem Gebiete des Holzschutzes beitrugen. 

Die B u ch e rei wurde durch Ubersendung von Sonderdrucken gefi:irdert. Die 
Zugiinge an Buchern sind dagegen leider sehr gering. Die Geldmittel fur die 
Bucherei reichten, nachdem fur die Bezirksstellen einige wenige, fur deren 
Spezialaufgaben ni:itige Bucher endlich angeschafft wurden, nicht mehr fur den 
Kauf der notwendigsten Neuerscheinungen. Audi die Anzahl der laufend 
gehaltenen Zeitschriften ist beschriinkt. Einige von ihnen sind nach wie vor bei 
der einen oder anderen Bezirksstelle stationiert. 

d) G e s ch ii f t l i ch e  In a n s p r u ch n a h m e

Posteingange *) 
Postausgange• ) 

*) ohne Drucksachen. 

Husum Kappeln Kiel 
3 522 3 406 11 624 
3 037 2 899 12 403 

Liibeck 
4 613 
5 732 

Rellingen 
4 325 
3 077 

insgesamt 
27 490 
27 148 
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2. Auiklarung und Ausbildung, Presse, Rundiunk, Beteiligung an Ausstellungen

a) Vo r t r age
.:: 

e Q) 
p.. 

Ul p.. 
;:i "' 

Horergruppe :r: � 

Bauern, einschl. landw. Gemiisebau
und Vermehrungsbetriebe 8 8 

Erwerbsobstbau 
Gartner, einschl. Baumschulen
Siedler 1 
Kleingartner 7 2
Landfrauen 2
Schuler und Lehrlinge 7 

Landw. Lehr- und Beratungskrafte,
emsdll. Saatenanerkenner 12 

Gewerbl Schadlmgsbekampfer 
Verwaltungsbeh6rden einschl. Kreis-

landwirtschaftsbehorden, Polizei 
und Zoll 

Wissensdrnftler 
Sonstige 

Zahl der Vortrage 16 33 
Zahl der Horer etwa 630 1100 

� Schu lungen, Lehrga nge, Pr tlf u nge n 
5 15

Zahl der Teilnehmer etwa 160 4 330 

c) B ete i l i g u ng a n  A u s stellu nge n

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Q) 

� 

5 

1
6 

22 
5 

4 
1

2 

46
1 664

119
2 370

2 

'D 
Q) 

..0 
,;:; 
.....:1 

5 

3
9

11 

3 

1 

2 

5 

39 
1 655

24
580

2 

.:: 

E 
Q) 
i:i:: 

9 

4
6 
5

4 

1 

3 
1

2 
5 

40
3 350

9
360

8 
Ul 
Q) 

<Jl 

..s 

35
4
9 

16
30
24 
16 

20
2 

5
2 

11 
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rd.8400

1721)
7 800 

5 

AuBer der sta ndigen miindli chen und telefon i schen Ausk un f ts- und Ber atungs
tatigkeit der Wissen schaftler und Techni ker waren z u  verzeichnen: 

Einsendungen zwecks phytopatho
logischer Untersuchung 
darunter Untersuchungen von Holz
auf zerstorende Pilze und Insekten 

Untersuchung von Pilzen auf 
EBbarkeit 

Kartoffelsortenbestimmung 

Husum Kappeln Kiel Lubeck Rellingen llnsgesamt 

201 193 698 

21 

4 

5 

309 

39 

3 

383 I 1 °784 

60 

4
8

1) Hierin sind Unterridltsstunden an Landwirtschaftsschulen sowie Gartenbegehungen
mit Landfrauen inbegriffen. 
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4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Fiir den M e  1 d e  d i e  n s t waren mit EinschluB der amtseigenen Krafte rund 
190 Personen tatig. AuBer deren Beobachtungen, die die Grundlage der Meldungen 
bilden, wurden wiederum die Berichtskarten des St_atistischen Landesamtes aus
gewertet. 

Die W a r n  m e  1 d u n g  e n  der einzelnen Bezirksstellen wurden in zwanglosen 
Abstanden, der jeweiligen Notwendigkeit entsprechend, herausgegeben, an 
mehrere hundert Interessenten versandt sowie in der Tages- und z. T. auch der 
Fachpresse veroffentlicht. Einerseits beriicksichtigen sie die turnusma.Big nach 
Jahreszeit und Witterung zu erwartenden Schadlinge, andererseits griinden sie 
sich aber auf e1gens zu diesem Zweck angestellte Sonderbeobachtungen. 

Als Beispiel eines speziellen Warndienstes seien die eingehenden taglichen 
Kontrollen (Schlupf- und Befallsbeobachtungen) der Kohlherzdrehmiicke durch 
die Bezirksstelle Kappeln angefiihrt. Um den ersten Schlupf dieser Schadlinge im 
Friihjahr 1957 erfassen zu konnen, wurde Larvenmaterial eingetopft. 

Anfang Dezember durchgefiihrte Befallsfeststellungen iiber das Tipula-Auftreten 
an 16 gefa.hrdeten Orten der Kreise Eckernforde und Schleswig erbrachten Befalls
zahlen von 60 bis 160 Larven je qm. Danach konnte mit ortlichen Seba.den im 
Friihjahr 1957 gerechnet werden. 

Uber den Obstschorf- (Fusicladium) -Warndienst vgl. Abschnitt III, 6 a (S. 187). 

Im Rahm en des allgemeinen B 1 a t  t 1 a u  s w a r n  die n s t e s erfolgten die dies
jahrigen Blattlauszahlungen an Kartoffeln wieder nach den Richtlinien der Bio
logischen Bundesapstalt. Die Ergebnisse wurden dem Institut fiir Landwirtschaft
liche Virusforschung und als Warnmeldungen den Interessenten bekanntgegeben. 
Die Zahlstationen lagen in den gle1chen Raumen wie 1955. Lediglich die Zahl
stelle in Siiderdithmarschen wurde fallen gelassen und die Station Flensburg 
neu einbezogen. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden sowie mit

dem Schadlingsbekampfungsgewerbe und dem Handwerk

Als Erganzung zu den allgemeirien Angaben im Jahresbericht 1954 (S .. 9-10) und 
dem unter I 2, I 4, I 6, III 6 a, III 7 a a, III 7 c und III 8 Erwahnten sei folgende 
Tabelle fur 1956 gegeben: 

Husum Kappeln Kiel Liibeck Rellingen Insgesamt 

Laufend iiberwachte Lohnsaat-
beizstellen 60 88 73 58 JOO 379 

Anerkannte Pflanzensdmtzmittel-
handler 27 25 41 43 28 1641) 

Anerkannte gewerbliche Schadlings-
bekampfer 4 9 16 20 15 642) 

Anerkannte Holzschutzbetriebe 19 28 55 57 47 2068) 
Anzahl der Melder ( einschl. 

Landwirtschaftsschulen) 31 30 34 24 48 167 

1) auBerdem im Hamburger Gebiet ansassig 7
2) auBerdem im Hamburger Gebiet ansassig 2

�) auBerdem im Hamburger Gebiet ansassig 5 
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6. Allgemeine Uberwachungsmafinahmen (einschliefilich Kontrolle der Lohnsaat-
beizstellen)

Die Uberwadmng der bun des- und landeseigenen P f 1 a n  z e n  s c h u t  z g er  ate 
wurde wie in den vorigen Jahren durchgefiihrt. 

Uberwachungsma.Bnahmen in bezug auf Kar t  o f f  el v i r o s e  n s. III 4 a, Kar -
t o f f e l k r e b s  III 4 b, Ka r t o f fe l n e m a t o d e n  III 4 c ,  Vi r o s e n  d e r  Ob s t
g e h o l z e  III 7 a a.

Auf dem Gebiete der Lo h n  s a at be  i z  u n g  konnten weitere .Fortschritte erzielt 
werden. Nach Angabe der amtlich uberwachten Lohnsaatbeizstellen war die 
Menge des im Berichtsjahre gebeizten Saatgutes an der Westkuste die hochste 
seit Kriegsende. Beigetragen hat dazu die gunstige Witterung wahrend der 
Bestellungsarbeiten im Fruhjahr und Herbst, die Zunahme des Getreidebaues und 
nicht zuletzt die Errichtung einer Anzahl neuer Lohnsaatbeizstellen. Die Anwen
dung kombinierter Trockenbeizmittel bzw. sog. Saatgutpuder zur gleichzeitigen 
Bekampfung von Bodenschadlingen, insbesondere von Drahtwurmern, nimmt in 
der Praxis einen so breiten Raum ein, da.B die Drahtwurmschaden in den Haupt
verbreitungsbezirken dadurch weitgehend zuriickgegangen sind. 

Lohnsaatbeizkontrolle 

Gesamtzahl normal zu schwach zu stark nicht unter-
der Proben gebeizt gebeizt gebeizt such.bar 

Trockenbei z ung 

484 297 = 610/o 102 = 21 °lo 73 = 150/o 12 = 30/o 

KurznaB b eizung 

61 34 = 54°/o 23 = 380/o 3=50/o 2 = 30/o 

Festgestellte Fehlbeizungen gaben stets Anla.B zu sofortiger Beseitigung der 
fehlerhaften Einstellung bzw. Bedienung der Gerate oder sonstiger technischer 
Mangel. 

II. Wichtige l<rankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1956

1. Witterung

Der Beginn des Anbaujahres 1956, also die letzten drei Monate des Jahres 1955, 
war verhaltnisma.Big mild. Es entstanden keine Frostschaden, wohl aber kam es 
zu einigen Wasserschaden in den Marschen. Der Januar 1956 war gleichfalls mild, 
bis am 24. winterliche Kalte einsetzte. Sie dauerte mit schwachen Unterbrechungen 
noch fast den ganzen Februar hindurch. Gliicklicherweise lag au.Ber in einzelnen 
Gebieten (z. B. der Westkiiste) von Ende Januar bis Ende Februar eine dauerhafte 
Schneedecke, die die Pflanzen und den Boden gut schiitzte. Au.Berhalb dieses 
Schutzes traten F r o s t s  c h a d e n  ein, so erfror Markstammkohlsaat, die iiber 
die Schneedecke hinausragte, an einzelnen Stellen erlitten Wintersaaten Schaden, 
in Baumschulen und in Garten entstanden an Holzgewachsen Frostschaden, die in 
den folgenden Monaten zu Tage traten; an Baumen entstanden F ro s t ris s e. 
Ende Februar setzten Regenfalle ein, und es kam zu Uberschwemmungen im 
Gebiete der Treene. Infolge des raschen Abschmelzens des Schnees sammelte der 
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Erdboden nicht viel Vorrat an Wasser. Da dann im Marz, April und Mai - wie 
i.iblich - verhaltnismaBig wenig Niederschlag fiel, hatten leicht Schaden durch 
Trockenheit entstehen konnen, wenn nicht die Temperaturen im Marz, April und 
Anfang bis Mitte Mai niedriger als .im langjahrigen Durchschnitt gewesen waren 
(Frost gab es noch Mitte Mai). So brachte das kalte Fri.ihjahr fi.ir die Pflanzenwelt 
nur Wachstumsverzogerung; die Entwicklung tierischer Schadlinge wurde dagegen 
nicht gehemmt. Ende Mai setzten hohere Warmegrade ein, aber schon Mitte bis 
Ende Juni lagen die Temperaturen wieder unter dem Durc:hschnitt. Es trat ver
einzelt sogar noc:h Bodenfrost auf, so daB Frostschaden an Kartoffeln entstanden; 
im i.ibrigen litt namentlich die Bohne unter der Kalte. Die Verteilung des Regens 
im Juni war ungleich, in manchen Teilen des Landes fielen i.iberdurchschnittlic:he 
Niederschlage, wahrend andere Gebiete weiterhin zu trocken blieben. Der Juli 
war - abgesehen von einzelncn Landstric:hen - wiederum zu trocken; im Nord
westen des Landes herrschte die Trockenheit nun seit einem Vierteljahr, so daB 
im Gri.inland stellenweise starke Di.irreschaden eintraten und beim Getreide 
stellenweise Notreife. Die Temperaturen waren dabei meistens normal. Die 
Witterung im August war naB und kalt (6rtlich sehr vereinzelt bis zu Bodenfrost). 
Durch die Nasse trat A u s wu c h s  an Getreide ein, durch Kalte und Wind Schaden 
an Gurken und Bohnen, nachdem sc:hon im Juli an diesen beiden Pflanzenarten, 
sowie an l(ohl, Wind und Trockenheit zu Schaden gefi.ihrt hatten. Nac:h diesen
ki.ihlen und nassen Sommermonaten war der September im groBen und ganzen 
schon; dabei trat einerseits in anmoorigen Gebieten Bodenfrost auf, andererseits 
fiihrte eine bestimmte Witterungsperiode im Anfang des Septembers zu einem 
erneuten Ausbruc:h der K r a u t  f a  u I e der Kartoffeln, die im Berichtsjahre spat, 
namlic:h erst im August, in gr6Berem Umfange auftrat. Der verhaltnismaBig 
trockene Oktober brachte neben Tagen mit Bodenfrost auch Frost in 2 m Hohe. 
Gerodete Kartoffeln, die unbedeckt auf dem Felde belassen waren, erlitten stellen
weise F r o s t s  c h a d e n. Die herbstlichen Erntearbeiten erstreckten sich infolge 
der teils ungi.instigen, teils gi.instigen Witterung bis in den Dezember. - Zu 
betrachtlichen Schaden an Forst- und auch Obstbaumen fi.ihrten Sti.irme im Januar; 
nennenswerte H a g e l s c h a d e n  entstanden im Juli in Nordsc:hwansen und im 
Oktober an der Westki.iste. 

2. Mangelkrankheiten

Mangelkrankheiten zeigten sic:h, der Trock.enheit des Fri.ihjahrs entspred1end, auf 
leichten Boden an versc:hiedenen Kulturpflanzenarten im Mai und Juni. 

3. Unkraut

Infolge der langsamen Entwick.lung der Kulturpflanzen im Friihjahr nahm das 
Unkraut vielfac:h i.iberhand, dom blieb es in seinem Wam!ltum nom so weit 
zuri.ick, daB eine Bekampfung mit atzenden Spritzmitteln erst im April moglich 
war, wahrend im Marz atzende Di.ingemittel dazu herangezogen werden konnten. 
Im Herbst zeigte sim in den Marschen der Westki.iste teilweise starker bis sehr 
starker Besatz mit V o g e  1 mi e r  e. 

4. Allgemeine Schadlinge

Als Besonderheiten des Berimtsjahtes seien erwahnt: 
Smaden durm B l a t t  w a n  z e n  an den verschiedensten Nutz- und Zierpflanzen; 
Schaden <lurch riesige S ta r e n schwarme im Westen des Landes; Zunahme der 
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F e  1 d m a  u s e  in Acker- und Griinland in bestimmten Gegenden der Westkiiste. 
Im iibrigen hatten die Feldmiiuse zu Anfang des Berichtsjahres in Baumschulen 
unter der Schneedecke sowie an Wintergetreide und in Riibenmieten, wo durd1 
ihre Gange die Frostgefahr erhoht wurde, Schaden angerichtet. Im Kreise Pinne
berg wurden in Moorrege erstmalig M a u  1 w u r f s g r  i 11 e n  festgestellt. 

5. Getreide

Wie alljahrlich, so wurden auch im Jahre 1956 wieder Schiiden durch S t e n g e l
ii l ch e n  an Roggen an einzelnen Orten festgestellt; die Schiiden scheinen zuzu
nehmen. N achdem im Marz der S ch n e e  s chi m m  e 1 ortlich starker aufgetreten 
war, machten sich im Mai Schiiden durch F r i t f l i e g e n ,  B r a ch f l ieg e n  und 
G e t  r e  id e e r  d fl o h  larven bemerkbar. Vielfach war in dies em Monat in ver
schiedenen Gegenden des Landes in aufgefrorenem Getreide (Roggen und Gerste) 
das Auftreten von Luf t w u r z e l n, die in den verkrusteten Boden nicht ein
dringen konnten, Zu verzeichnen. Im Juni zeigte sich verbreitet Ne t z f l e ck e n 
k r a n k h e i t  an Sommergerste sowie von Juni ab verbreitet stiirkerer Befall mit 
G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u. 

6. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Zu erwahnen sind Ausfiille durch Rhizoctonia solani, besonders an Friihkartoffeln. 
Der Verlauf der K r a u t f ii u l e  (Phytophthora infestans) wurde schon in Abschn. 
II 1 geschildert, da einer seiner wesentlichen Faktoren der Witterungsverlauf ist. 
Die Krautfiiule setzte, abgesehen von Friihsorten, �rst Mitte August allgemein 
ein, im September wurden noch Spiitsorten ergriffen. 

b) R iib e n

Wie in friiheren Jahren trat die virose V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  im Durch
schnitt nur in geringem Umfange auf und blieb in der Regel auf einzelne Pflanzen 
oder Nester beschriinkt. B l a t t f l e ck e n k r a n k h e i t  (Cercospora beticola) kann 
wegen Geringfiigigkeit iibergangen werden, wogegen · W u r z el b r a n d  oft er 
gemeldet wurde. - Wesentliche Schaden richteten im Berichtsjahre die tierischen 
Schiidlinge an, und zwar waren es neben dem R ii b e  n a a s k  ii f e r  und dem Er  d -
fl o h  auffallenderwei_se ein B 1 a s  e n;f u B (Thrips angusticeps?) und in ganz 
besonderem · Mafie die R ii b e  n f 1 i e g e. Sie wurde diesmal in drei Generationen 
schadlich. Im Mai fand eine ungemein starke Eiablage statt, der FraB der Larven 
begann Ende Mai, so daB man mit Bekiimpfungsaktionen beginnen konnte. Die 
Larven der dritten Generation bewirkten im September stellenweise noch bis 
zu 50 0/o Befall. 

7. Futter- und Handelspflanzen

Durch die unter II 1 erwahnten D ii r r e  s c h ii d e n  und durch schwachen N achwuchs 
der Griinlandfliichen entstand stellenweise Futtermangel. Vereinzelt fand sich 
K 1 e e k r e  b s. Der R a p s  g 1 a n  z k ii f e r  wurde fast uberall wirksam bekiimpft; er 
trat in den Kreisen Hzgt. Lauenburg und Stormarn schon Ende April auf. Der Raps 
wurde im Friihjahr teilweise stark von K o h l b l a s e n f u B  befallen. 
�--- ···:::i.-
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Der in den letztenJahren inSchleswig-Holstein gesteigerteTabakanbau ertorderte 
zunehmende Beschaftigung mit dieser Kultur. Neben V i r u s k r a nkh e i t e n  
traten im Berichtsjahre in verstarktem Umfange Krankheiten auf, die auf physio
logische Storungen zuri.ickgefi.ihrt werden mi.issen. Eine Kia.rung der Zusammen
hange war nicht in jedem Falle moglich. 

8. Gemiise

Die Hillsenfri.ichte litten in i.iblichem MaBe durch den B 1 a t  t r a n d  k a f e r. Auf
fallig war starkes Auftreten von F a  1 s ch e m  Me h 1 t a u  an Erbsen. Besondere 
Sorge machten die B r e n n f l e ck e n k r a n k h e i t  der Bohne und die B o h n e n
f l i e g e. 
Von den Kohlgewachsen ist zu berichten, daB im Gliickstadter Gebiete wiederum 
Klemmherzen an Blumenkohl infolge von Mo 1 y b d ii n m  a n  g e 1 nach Stickstoff
iiberdi.ingung beobachtet wurden. Ko h l d r e hh e r z m i.ick e trat nur in 
beschranktem Umfange starker in Erscheinung. Das ausgedehnte Dithmarscher 
Kohl- und Gemi.iseanbaugebiet war im Berichtsjahre nicht besonders stark von 
Schadlingen heimgesucht, der .. Schadling Nr. 1" des Kohlanbaues, die Kohl
f l i e g e, trat in mittlerer Starke auf. Ungewohnlich starker Koh 1 e r  d f l  o h  befall 
hemmte das Wachstum der Kohlri.iben. Oft muBte vier- oder gar fi.infmal gestaubt 
oder gespritzt werden, um den Pflanzenbestand vor den laufend zuwandernden 
Ka.fern zu retten. Stellenweise muBte trotzdem umgebrochen werden. In zuneh
mendem Umfange schaden Koh l f l i e g e n maden (Phorbia brassicae?) <lurch 
oberirdischen FraB in den Roschen des Rosenkohls. Vereinzelt wurden die Schad
linge auch in Kopfen von Wirsing- und WeiBkohl festgestellt. Eine Bekampfungs
moglichkeit wurde bisher noch nicht gefunden. An einem Orte des Kreises Segeberg 
wurden Kohlri.iben stark gesd1adigt, indem ausgewachsene Riibenkorper durch 
die Maden der Koh 1 f l  i e g e (Phorbia brassicae?) oft vollstandig miniert waren. 
Schad en <lurch die Z w i e b e  1 f l  i e g e war en starker als in den vorigen J ahren. 
An Pilzkrankheiten traten bei Speisezwiebeln oft schon im Freiland, besonders 
aber auf dem Lager Meh l k r a nk hei t ,  F a l s ch e r  Meh l t a u  und G r a u 
s ch i m m e l  hervor. Die Schaden <lurch die Mo h r e n f l i e g e  waren (wie die <lurch 
die Zwiebelfliege) starker als in den Vorjahren. Infolge der ungiinstigen Wetter
verhaltnisse im Juli/August erlitten die Gurken- und Selleriekulturen durch Pilz
krankheiteri (Septoria-Blattfleckenkrankheit) teilweise recht schwere Ausfalle. 

9. Obst

In ungespritzten Garten war starker Befall von B 1 a t  t s a u g e r  n ,  B 1 a t  t 1 a u  s en  
und S p i n n m i l b e n  festzustellen. Die J o h a n n-i s b e e r g a l l m i l b e  war 
wiederum allgemein verbreitet, ebenso das R u t  e n  s t e r  b e  n der Him bee re. Erd
beerpflanzen litten oft unter W u r z  e l f  a u  1 e und S t e n  g e l f  a u  1 e sow�e, beson
ders auf leichteren Boden, durch die E r  d be e r  m i  1 b e  ; auch fi.ihrte G r a u  -
s eh i mm e l  befall zu Verlusten. Im Erwerbsobstbaugebiet entstanden auch im 
Berichtsjahre betrachtliche Schaden durch die Wiihl m a u s. 

10. Sonderkulturen

a) F o r s t
Hier sind vor all em die empfindlichen Schad en, die der Ri e s e n  b a s t  k a f e r  in
privaten Forsten infolge ungeniigender Bekampfung anrichten konnte, zu
erwahnen.
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b) Z i e r p f l a n z e n

Abgesehen von zahlreichen speziellen Krankheiten und Schaden an den einzelnen 
Arten der Zierpflanzen kann als allgemein auffallig im Beriditsjahre das massen
hafte Vorkommen von Zik a d e n  sowie auch ein recht verbreitetes Auftreten von 
G r a u s  c h i  m m  e l bezeichnet werden. 

11. Vorrats- und Materialschadlinge

Wenn auch Stichproben oftmals kein ganz genaues Bild des untersuchten Gebietes 
geben und die Untersuchungsergebnisse noch weniger verallgemeinert, d. h. auf 
andere Gebiete :ubertragen werden d:urfen, so sei doch wenigstens als Beispiel 
eine immerhin umfangreiche Untersuchung im Kreise Rendsburg wiedergegeben. 
Von 374 untersuchten Betrieben fand sich: 

in 
in 
in 
in 
in 

25 Betrieben schwacher Befall. von Kornmotte, 
10 Betrieben mittlerer Befall von Pochkafer, 
177 Betrieben mittlerer Befall von Kornkafer, 
8 Betrieben schwacher Befall von Hausbock, 

27 Betrieben vereinzelt Ratten. 

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

1. Unkrautbekampiung

In Baumschul- und Gartenbaubetrieben wurden umfangreiche Versuche zur 
Unkrautbekampfung in den verschiedensten Kulturen angelegt; darunter auch 
Verfahren, um im Boden vorhandene Unkrauter bereits vor Auflauf der Kc1ltur
pflanzen zu vernichten. Bei Anwendung einiger Praparate ist die Benutzung v<in 
Spezialapparaten unerla.Blich. Die Entwicklung derartiger Ausbringegerate wurde 
for_tgesetzt, dabei wurden auch auslandische Gerate vergleichsweise gepr:uft. 

In Baumschulen erwies sich neben den bereits erprobten Leichtolpraparaten auch 
Chlor-IPC (Chlor-Isopropylcarbamat) zum Einsatz auf Verschulbeeten als brauch
bar. Das letztgenannte M1ttel sowie CMU (Chlorphenyldimethylharnstoff) 
bewahrte sich auch in Zwiebelkulturen, ohne daB die Kulturpflanze eine Schadi
gung erlitt. 

2. Bekampiung allgemeiner Schadlinge

a) Tip u J a-B e k a m p f u n g

Um vor einem sich entwickelnden starkeren Auftreten der Wiesenschnake recp.t
zeitig warnen zu konnen, wird der Flug der Schnaken im Spatsommer und der 
Larvenbesatz im Winter und Fr:uhjahr seit mehreren Jahren laufend verfolgt. 
Im Berichtsjahre traten TipuJa-Larven nur in begrenzten Gebieten der Kreise 
Rendsburg und Schleswig schadigend auf. Bekampfungsma13nahmen waren des
halb nur in diesen Bezirken notwendig. 
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b) W ii h lm a u s b e k a m p f u n g

Die verschiedenen Moglichkeiten zur Bekampfung der Wiihlmaus wurden einer 
eingehenden Priifung unterworfen. Hierbei kam es vor allem darauf an, solche 
Methoden auf ihre Eignung zu untersuchen, die eine leicht durchzufuhrende 
Befallsbereinigung auch_auf groBeren Flachen gestatten. Zur Anwendung kamen 
Spezialfallen, Blausaure und Phosphorwasserstoff entwickelnde Verbindungen, 
Auslegen bestimmter Giftkoder sowie das Verspritzen von Rodentiziden. 

Die Begasung der Wuhlmausbauten mit Blausaure und Phosphorwasserstoff 
brachte z. T. gute Ergebnisse. Auf Geestboden konnte fast stets eine restlose 
Befallsbereinigung der Obstanlagen erreicht werden. Auf den schweren Boden 
der Elbmarschen traten jedoch gelegentlich Versager auf. Die Ursache hierfiir ist 
wahrscheinlich in den dart sehr umfangreichen Gangsystemen und der groBen 
Zahl der stets vorhandenen Gangoffnungen, die wie Kamine wirken und eine 
rasche Entliiftung herbeifiihren, zu suchen. Von den benutzten Frischkodern waren 
Apfelstiicke, von den angewandten Kodergiften Zinkphosphid am wirksamsten. 
In den Obstanlagen der Elbmarschen scheint das Bespritzen des Grasbewuchses 
an den Grabenrandern mit Rodentiziden gute Erfolge zu bringen. Allerdings 
konnte bisher noch nicht sicher ermittelt werden, wie groB der Bekampfungserfolg 
dieses Verfahrens ist. 

c )  M a u l w u r f b e k a m p f u n g  

Das erfolgreiche Wegfangen der Tiere mit Fallen erfordert, besonders auf grofleren 
Flachen, sehr viel Arbeit und kommt deshalb nur selten zur Anwendung. Wesent
lich schneller als das Fallenstellen fiihrt eine Begasung der Maulwurfsbauten zum 
Erfolg. Umfangreiche Versuche in dieser Richtung wurden mit einem Phosphor
wasserstoff entwickelnden Praparat durchgefiihrt. Die Ergebnisse waren durchaus 
befriedigend. Einer allgemeinen Empfehlung des Begasungsverfahrens stehen 
heute noch die verhaltnisma.Big hohen Materialkosten und die bei der Anwendung 
von phosphorwasserstoffentwickelnden Verbindungen zu beachtenden gesetz
lichen Vorschriften entgegen. 

d) R a t t e n b e k a m p f u n g

Nach der schleswig-holsteinischen Verordnung iiber die Rattenbekampfung vom 
27. 9. 1952 (vgl. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 5. 1953, 79-81) sind
alljahrlich wahrend einer bestimmten Frist auf allen bebauten Grundstucken, ohne
Rucksicht darauf, ob diese von dem Schadling befallen sind oder nicht, Rattengifte
auszulegen. Hierdurch werden alle Grundstiicksbesitzer im Lande regelma.Big mit
Ausgaben belastet, die bei dem heutigen Stande der Bekampfungstechnik nicht
mehr vertretbar erscheinen, zumal auch in den letzten Jahren allgemein ein Ruck
gang des Rattenbefalls festzustellen war. Gegen den Vorschlag des Pflanzen
schutzamtes, eine neue Verordnung zu erlassen, die die Bekampfungsmaflnahmen
(mit hochwirksamen Praparaten) nur dart vorsieht, wo Ratten tatsachlich auf
treten, wurde eingewandt, daB 1. entgegen der vom Pflanzenschutzamt vertretenen
Ansicht keine Befallsabnahme, sondern eine Wiederzunahme festzustellen ware;
2. wiirde, da eine ausreichende Moglichkeit zur Feststellung des Rattenbefalles
fehle, bei der Gleichgiiltigkeit der Bevolkerung nach ErlaB der neuen Verordnung
jede nachhaltige Bekampfung der Schadlinge unterbleiben.
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Um die Stichhaltigkeit dieser Einwande zu priifen, erfolgten seitens des Pflanzen
schutzamtes in 68 Ortschaften des Landes, die sich auf 11 Kreise verteilten, 
Erhebungen iiber das Vorkommen van Ratten und die zu ihrer Bekampfung 
getroffenen Maflnahmen. Hierbei ergab sich, dafl van den insgesamt 1450 unter
suchten Anwesen verschiedenster Art 964, d. h. 66,5 °/o, befallsfrei waren. Auf 
486 ( = 33,5 °/o) bebauten Grundstucken wurden Ratten festgestellt. Allerdings 
ha:tten die meisten van diesen Anwesen, namlich 27,0 °/o vpn alien untersuchten, 
nur gelegentlich mit Einzelexemplaren der Nager zu tun. Besorgniserregendes 
Vorkommen, also standiger mittlerer oder sogar starker Rattenbefall, war nur 
auf 83 bzw. 11 Anwesen zu finden, d. h. nur 6,5 °/o van alien kontrollierten bebauten 
Grundstiicken hatten standig· unter Ratten zu leiden, und zwar 5,8

1
l/o mittelstark 

und 0,7 °/o stark. 

Am haufigsten wurde Befall, wie auch nicht weiter verwunderlich, in landwirt
schaftlichen Betrieben festgestellt, ein wirklich bedenkliches Auftreten jedoch nur 
in 3 0/o der untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe. Ein noch giinstigeres 
Befallsbild ergab sich auf bebauten Grundstilcken van Landarbeitern, Hand
werkern, Nebenerwerbssiedlern und Landereien mit Wohnbaracken und Wohn
hausern, deren Insassen nur eine geringe oder gar keine Kleintierhaltung 
betrieben. Ratten kamen in dieser Gruppe nur auf 1,6 0/o der gepriiften Anwesen 
var. 

Die Erhebungen ergaben weiterhin, dafl ein grofler Teil der Bevolkerung van sich 
aus freiwillig bemiiht ist, gegen den Schadling vorzugehen. Uberwiegend wurden 
dabei mit gutem Erfolge die neuen hochwirksamen Praparate auf Antu- und 
Cumarin-Grundlage benutzt. 

Die beiden Einwande diirften somit als widerlegt anzusehen sein. Regelmaflig 
allgemein durchzufiihrende BekampfungsmaBnahmen konnen u. E. im offentlichen 
Interesse nicht mehr gefordert werden. Der Vorschlag des Pflanzenschutzamtes, 
den geanderten Verhaltnissen durch eine neue Verordnung Rechnung zu tragen, 
wurde deshalb der zustandigen Stelle erneut unterbreitet. 

e) B i s a m r a t t e n b e k a m p f u n g

Die Einstellung eines dritten Bisamjagers, fiir dessen Besoldung die European 
Plant Protection Organisation (EPPO) dankenswerterweise Mittel fiir die Dauer 
einesJahres zurVerfiigung stellte, ermoglichte es, bei derBisamrattenbekampfung 
schwerpunktmaflig vorzugehen. Zwei Jager wurden, ohne durch haufige Kontroll
fahrten m entfernt liegende Gebiete van ihrem Haupttatigkeitsfeld abgezogen zu 
werden, in den Befallsbrennpunkten eingesetzt, und zwar einerseits in den siid
lichen Teilen der Kreise Hzgt. Lauenburg und Stormarn und andererseits in den 
Elbmarschen der Kreise Pinneberg und Steinburg. In dem zwischen diesen beiden 
Bezirken liegenden Gebiet, dem sag. Vordringungsraum, der im Siiden an den 
van Bisamratten starker befallenen Stadtstaat Hamburg grenzt, erfolgte die 
Uberwachung durch den dritten Bisamjager. 

Die drei Krafte erlegten im Jahre 1956 m Schleswig-Holstein insgesamt 1606Bisam
ratten. Der groBte Teil der Beute, 533 Stuck, wurde im Kreise Stormarn gefangen. 
Die Streckenzahlen fiir die im Vorjahre noch am starksten befallenen Kreise Hzgt. 
Lauenburg und Pinneberg lagen im Berichtsjahre niedriger. Sie belaufen sich auf 
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375 bzw. 346. Es folgt dann der Kreis Steinburg mit 291 erlegten Tieren. Der Rest 
der Beute verteilt sich auf den Stadtkreis Lubeck und auf die Landkreise Eutin 
und Pinneberg, wo 34, 14 bzw. 12 Bisamratten gefangen wurden. 

Weil die Bisamratte iiber die Elbe aus dem starker befallenen linkselbischen 
Gebiete Hannovers, .aus dem Hamburger Raum und aus West-Mecklenburg nach 
Schleswig-Holstein einwandert, werden vor allem die unmittelbar an die Elbe 
grenzenden Kreise unseres Landes, namlich Hzgt. Lauenburg, Pinneberg und 
Steinburg, bedroht. Im letzten Jahre hat sich das Hauptgewicht des Befalles, wie 
bereits gesagt, von diesen Bezirken in den Kreis Stormarn, der nur indirekt iiber 
die Nebenbache von Alster und Bille und iiber diese beiden selbst Verbindung 
mit der Elbe hat, verschoben. Der Unterlauf der genannten Fliisse liegt auf Ham
burger Stadtgebiet. Eine nachhaltige Bekampfung der Bisamratte wird dort durch 
die zahlreichen, unmittelbar an die Wasserlaufe angrenzenden, allseitig 
umfriedeten Grundstiicke sehr erschwert. Dieser Umstand diirfte mit zu dem 
starkeren Befall im siidlichen Teile des Kreises Stormarn beigetragen haben. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Bekampfungsarbeit hat sich im Vordringungs
raume durch Funde, die im Malkendorfer Moor (Kr. Eutin) und Sarau (Kr. Sege
berg) gemacht wurden, herausgebildet. Das Auftreten der Bisamratte an diesen 
im Vordringungsraum am nordlichsten gelegenen Orten ist besonders bedrohlich, 
da es von hier nicht mehr weit bis zum ostholsteinischen Seengebiet und zur 
Schwentine ist. Dringt die Bisamratte bis dorthin vor, so diirfte ein Weiterwandern 
des Schadlings in das FluBgebiet der Eider kaum oder doch nur mit sehr erheb
lichen Aufwendungen zu verhindern sein. 

3. Bekampiung von Getreideschadlingen

W e i  z e n  g a 11 m ii ck e n ,  seit mehreren J ahren in bestimmten Gebieten Nieder
sachsens verbreitet und sd:tadigend vorkommend, drohten in den letzten Jahren 
auch in Schleswig-Holstein wieder zu einer Plage zu werden. Um rechtzeitig vor 
einem starkeren Auftreten warnen und wirksame BekampfungsmaBnahmen 
empfehlen zu konnen, wurden iiber den Schadling im ganzen Lande laufend 
Beobachtungen angestellt. Im Berichtsjahre traten diese Insekten infolge widriger 
Witterungsumstande jedoch nur schwach und verzettelt auf (nicht mehr als 
10 Tiere je Kescherschlag), so daB keine nennenswerten Ausfalle zu erwarten 
waren. Den Weizenanbauern, die durch alarmierende Pressemeldungen aus 
Niedersachsen beunruhigt waren, wurde deshalb von kostspieligen GegenmaB
nahmen abgeraten. In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Getreide-, OUrucht
und Futterpflanzenbau der Biologischen Bundesanstalt in Kiel-Kitzeberg wurde 
auf der Insel Nordstrand ein Bekampfungsversuch mit dem Tifa-HeiBnebelgerat 
durchgefiihrt. 

4. Bekampiung von Hackiruchtschaden

a) B e k a m p f u n g  d e r  K a r t o f f e l v i r o s e n  (Bezirksstelle Lubeck)

Die Arbeiten zur Priifung des Gesundheitswertes bzw. der Virusfreiheit der im
Handel befindlichen Kartoffelsorten und Neuziichtungen der Zuchtbetriebe
umfaBten im Arbeitsjahre 1956 folgende Gebiete:

1. Die amtlid:t angeordneten Pflichtpriifungen von Handelssorten auf Vor kommen
la tenter Viren sowie die von den Ziichtern verlangten Latenzpriifungen bestimmter
Kartoffelneuziichtungen.
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2. Die Prtifungen schleswig-holsteinischer Pflanzkartoffelherkunfte als Erganzung
bzw. Schiedsanalyse zur Saatenanerkennung 1956.

3. Die Untersuchungen zur Prtifung der Brauchbarkeit neuer Laboratoriumsteste
fur die Bestimmung von manifesten und von latenten Viren in Knollen und an
Stauden.

Zu 1. L a t e  n z p r ii f u n  g e n  : In Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur Land
wirtschaftliche Virusforschung der Biologischen Bundesanstalt in Braunschwe1g 
µnd dem Bundessortenamt in Rethmar wurden untersucht: 

a) 29 Handelssorten von 17 Kartoffelzuchtstationen im Rahmen der im ftinf
jahrigen Zyklus wiederkehrenden Pflichtprtifungen auf das Vorkommen
latenter Viren.

Hierzu waren erforderlich:

1450 Einzelpflanzenamzuchten 
2900 Seroteste auf X- und Y-Vuus 
1450 Blattsaftabreibungen zur A-Virus-Testung 
2900 Farbteste auf Blattrollvirus 

Insgesamt: 8700 Einzeltestungen und Pflanzenanzuchten. 

b) 12 Kartoffelneuzuchtungen von 12 Zuchtstationen im Rahmen der Latenz
prufungen. Hierbei waren erforderlich:

600 Einzelpflanzenanzuchten 
1200 Seroteste auf X- und Y-Virus 
600 Blatts-aftabreibungen auf A-Virus 

1200 Farbteste auf Blattrollvirus 

Insgesamt: 3600 Einzeltestungen und Pflanzenanzuchten. 

Fur die Latenzprufungen von Handelssorten und Kartoffelneuziichtungen waren 
mithin insgesamt erforderlich 

12 300 Einzeluntersuchungen bzw. Pflanzenzuchten. 

Z u  2. P rtif u n g e n  z u r  E r g a n z u n g  d e r  S a a t e n a ne r k e n n u n g: Die 
Prtifungen von 54 schleswig-holsteinischen Pflanzkartoffelherkunften aus 51 Ver
mehrungsbetrieben auf Vorkomtnen von manifesten oder latenten Viren erfor
derte die Anzucht von insgesamt 10 800 Einzelpflanzen. 

Von den 54 Pflanzkartoffelherkimften wurden 21 mit durchschnittlich 200 Einzel
p flanzen als Schiedsanalysen zur Erganzung oder Entscheidung uber Ergebnisse 
der Saatenanerkennung angefordert. Hierftir muflten erledigt werden: 

4 200 Einzelpflanzenanzuchten 
8400 Seroteste auf X- und Y-Virus 
4 200 Blattsaftabreibungen auf A-Virus 
8 400 Farbteste auf Blattrollvirus 

Insgesamt: 25 200 Einzeluntersuchungen und Pflanzenanzuchten. 

Z u  3. P rtif u n g  d e r  B r a u ch b a r k e i t  n e u e r  L a b o r a t o r i u m s t e s t e :  Fur 
die Untersuchungen zur Priifung der Brauchbarkeit neuer Laboratoriumsteste 
wurden insgesamt 40Herkiinfte von 15 verschiedenenSorten aus 44 Vermehrungs-
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betrieben der schleswig-holsteinischen Pflanzkartoffelerzeuger zur Verfi.igung 
gestellt. Die Probenahme erfolgte mit Unterstutzung von 8 Landwirtschaftsschulen. 
Feststellungen uber das Vorkommen sowohl manifester als audi latenter Viren 
wurden an den hierfi.ir herangezogenen 8000 Einzelpflanzen durch Einschaltung 
der Seroteste auf X- und Y-Virus, der Blattsaftabreibungen zur Feststellung von 
X-Virus und zweier ergiinzender Farbteste zur Feststellung von Blattrollvirus
vorkommen im Rahmen von Parallelprufungen am gleic:hen Untersuchungs
material durchgefi.ihrt. Die Ergebnisse dieser Laboratoriumsteste dienen als Unter
lagen fi.ir eine vergleichende Auswertung uber die Brauchbarkeit bzw. die Anwen
dungsgrenzen der betr. Methoden. Der Feldanbau der Restknollen dieser durc:h
Laboratoriumsteste vorgepriiften Kartoffelherkunfte wird im Laufe der Vege
tationsperiode 1957 zur abschliefienden Beurteilung ihrer Brauchbarkeit heran
gezogen werden.

Die gleichen Untersudrnngen wie in der BezirkssteHe Lubeck - auBer Latenz
prufungen - liefen in der zweiten Hiilfte des Berichtsjahres auch im Pflaiizen
sc:hutzamt an. Hier wm den nac:h den versc:hiedenen Methoden 50 Herkunfte von 
19 verschiedenen Kartoffelsorten in 4950 Einzeluntersuchungen bearbeitet. 

Uber die nac:h den Ric:htlinien der Biologischen Bundesanstalt an Kartoffeln durc:h
gefi.ihrten B 1 a t  t l a  u s  z ii h 1 u n g e n  vgl. Absc:hnitt I, 4 (S. 175). 

c) K a r t o f f e l k r e b s b e k ii m p f u n g  (Bezirksstelle Lubeck)

Im Rahmen der Prufung von Kartoffelneuziichtungen auf ihre Widerstandsfiihig
keit gegen den Kartoffelkrebserreger wurden im Arbeitsjahre 1955/56 im Auftrage 
der Biologischen Bundesanstalt von 29 Kartoffelzuchtbetrieben 

2 641 Prufungen erster Samlingsnachkommenschaften 
2 217 Vorsortierungsprtifungen mit je, 5 Knollen 
1532 Vorprufungen mit je 20 Knollen 

210 Hauptprufungen mit je 50 Knollen 

Insgesamt: 54866 Einzelprufungen an 6600 Neuzuchtungen durchgefuhrt. 

Alle Sorten mit schwankender Infizierbarkeit durch den bisherigen Standard
kartoffelkrebserreger wurden im Feldanbau nachgepriift, und zwar insgesamt 
52 Zuchtstiimme aus 5 Kartoffelzuchtbetrieben mit zusammen 6872 Einzel
prufungen. 

Die Vermehrung des normalen Kartoffelkrebsstammes fiir die laufenden Resistenz
prufungen im Herbst und Winter 1956/57 erfolgte durch Anbau der krebsanfalligen 
Sorten 

"Centifolia" 
,,Deodara" 
.,Deodora" 

anerk. Nachbau Herkunft v. Kameke, Bostlingen, 
anerk. Nac:hbau Herkunft v. Kameke, Windeby, 

Herkunft Diinemark. 

Fur die Vermehrung standen 2 Versuc:hsfelder untersc:hiedlic:her Bodenklasse 
(leichter humoser Sand und lehmiger Sand) zur Verfi.igung. Durch systematische 
zusatzlic:he Bewasserung gelang es auc:h wahrend der Trockenheitsperiode des 
Sommers 1956, eine ausreichende iumorenbildung zu erzielen. Sie konnte ferner 
durch starke Harnstoffgaben gefordert werden. 
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d) K a r t o f f e l n e m a t o d e n b e k a m p f u n g

Das Hauptgewicht der Arbeit auf diesem Gebiete lag in der Uberwachung des 
Kleinstkartoffelanbaues und der Aufwuchsflachen von Baumschulpflanzen, Saat
kartoffeln und Zierpflanzen, soweit diese fiir den Export bestimmt waren. Von den 
verschiedenen Anbauflachen wurden insgesamt 26615 Bodenproben gezogen und

im Laboratorium auf Vorkommen von Kartoffelnematoden untersucht. Bei der 
Untersuchung von importierten Industriekartoffeln an der Grenze fielen weitere 
1 102 Erdmuster an, die ebenfalls auf Vorkommen von Kartoffelnematoden gepruft 
werden muBten. 

Die im Berichtsjahre intensiv weitergefiihrten Kontrollen ergaben, daB der 
Kartoffelnematode zwar vorzugsweise in Haus-, Klein-, Siedlungs- und Deputat
garten vorkommt, daB aber daruber hinaus leichtfertiger Intensivanbau von 
Kartoffeln ohne entsprechend weitraumigen Fruchtwechsel auch den landwirt
schaftlichen Kartoffelanbau ernstlich bedroht. 

e) K a r t o f f e l k a f e r b e k a m p f u n g

Der Kartoffelkafer trat im BerichtsJahre 1956 in einer groBeren Zahl von Gemein
den als im Vorjahre auf. Trotzdem blieb der Umfang der zur Bekampfung des 
Schadlings erforderlichen Spritz- und StaubemaBnahmen zahlenmaBig annahernd 
gleich. Im Jahre 1955 muBte, bei einem Auftreten des Kartoffelkafers in 708 Ge
meinden Schleswig-Holsteins, insgesamt eine Kartoffelflache von 18 230 ha behan
delt werden, 1956 in 900 befallenen Gemeinden 17 870 ha. Hierbei ist allerdings zu 
berucksichtigen, daB die Gesamtkartoffelanbauflache des Jahres 1955 etwas 
groBer war als im darauffolgenden Jahre. Hieraus ergibt sich, daB im Jahre 1955 
auf 33,8 0/o und im Jahre 1956 auf 35,0 0/o der Kartoffelanbauflache MaBnahmen zur 
Bekampfung des Kartoffelkafers durchgefiihrt werden muBten. Der relative 
Bekampfungsaufwand lag also im Jahre 1956, obgleich die Flachenzahlen nicht 
stark voneinander abweichen, doch etwas uber dem des Jahres 1955. 

Durch die im Berichtsjahre eingetretene Befallsausweitung wurden vornehmlich 
die nordlich gelegenen Kreise des Landes betroffen. Es war jedoch immer noch 
moglich, durch sofort eingeleitete BekampfungsmaBnahmen dem Schadling 
wirksam entgegenzutreten, die Befallsstellen vor einer weiteren Ausbreitung zu 
tilgen und hierdurch groBere Flachenbehandlungen zu vermeiden. 

Im groBen und ganzen gesehen gelang es also auch im Jahre 1956, trotz des 
haufigeren Auftretens, die unterschiedliche Befallslage im Lande im wesentlichen 
zu halten, d. h. eine allgemeine Verbreitung und Massenvermehrung des Kafers 
zu verhindern. Im besonderen konnte ein erheblicher Teil der Kartoffelanbauflache 
im Norden Schleswig-Holsteins weitestgehend vom Schadling freigehalten wer
den. Hierdurch blieben den in diesem Gebiete ansassigen landwirtschaftlichen 
Betrieben nicht unbedeutende Aufwendungen fiir die sonst erforderlich gewesenen 
BekampfungsmaBnahmen erspart. 

f) R u b e n fii e g e n b e k a m p f u n g

Die Auskunfts- und Beratungstatigkeit aller Dienststellen des Pflanzenschutzamtes 
wurde infolge des auBerordentlich starken und wiederholten Auftretens der 
Rubenfliege laufend stark in Anspruch genommen. Wenn auch der Befall durch die 
Larven der 3. Generation, wie erneut nachgewiesen wurde, ohne EinfluB auf den 
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Zuckerertrag bleibt und im Hinblick darauf eine Be kampfung unrentabel ware, 
wurde sie diesmal trotzdem in zahlreichen Fallen durchgefiihrt, um die Blattmasse 
als Viehfutter zu erhalten. 

5. Bekampfung von Gemliseschadlingen

Sehr gut bewahrt hat sich die Behandlung der Kohlriibensaat gegen Er d f l  o h 
befall mit Saatgutpuder. Alle diesjahrigen Versuche nach dieser Met hode ver
liefen zur vollen Zufriedenheit. Im Kreise Flensburg macht die Praxis von diesem 
Verfahren bereits in zunehmendem MaBe Gebrauch. Versuche zur weiteren Ver
einfachung und Verbilligung des Verfahrens sind fiir das kommende Jahr in 
Aussicht genommen. 

6. Bekampfung von Schaden im Obstbau (Bezirksstelle Rellingen)

a) S ch o r f w a r n d i e n s t  (Fusicladium)

Nach den iiber mehrere Jahre durchgefuhrten Beobachtungen und Versuchen 
wurde im Berichtsjahre die Schorfbekampfung im Erwerbsobstbaugebiet der Elb
marsch ganzlich in Form sog ... kurativer" Spritzungen durchgefuhrt. Nach den 
friiheren Feststellungen kann der Warndienst nicht auf Grund der Beobachtungen 
einer oder einiger weniger meteorologischer Stationen aufgebaut werden, da die 
Niederschlags- und Verdunstungsverhaltnisse sich schon in verhaltnismii.Big 
kleinen Raumen vollig abweichend verhalten k6nnen. Daher wurden vom Obst
bauberatungsring fiir das Land Schleswig-Holstein in Seestermiihe in dem etwa 
50 km langen und 15 km breiten Gebiet iiber 40 MeBstationen errichtet, die mit 
nach unseren Angaben veranderten L a m b r e ch t schen Taumessern, den sog. 
Blattfeuchtemessern, und z. T. mit Thermographen ausgerilstet wurden: Die Blatt
feuchtemesser schreiben die fiir die Schorfinfektion wichtige Blattfeuchtezeit auf. 
Mit Hilfe des neuen Verfahrens wird die Sicherheit der Schorfbekampfung ganz 
erheblich erhoht. Die Behandlung der Baume mit Fungiziden erfolgt nur dann, 
wenn es unbedingt notwendig ist, wodurch eine Schonung der Baume erzieit wird, 
ferner ist unter Umstanden eine Einsparung an Spritzmitteln moglich. 

b) L a g e r s ch o r f s p r i t z u n g e n

Auf Grund der Beobachtungen der Vorjahre hat es sich als erforderlich heraus
gestellt, den EinfluB der fur die Lagerschorfspritzungen verwendeten Fungizide 
auf die Lagerfahigkeit der Friichte nachzuprufen. Die bereits 1955 begonnenen 
Versuche werden sich uber mehrere Jahre erstrecken, da es erforderlich erscheint, 
etwaige Witterungseinfliisse durch Wiederholung der Versuche auszuschalten. 

c) O b s t m a d e n b e k a m p f u n g
Nach Umstellung der -Schorfbekampfung auf das gezielte Verfahren wurde es 
erforderlich, der Bekampfung der Obstmade besondere Aufmerk�amkeit zu 
schenken. Bei der fruher ublichen 8--:-lOtagigenSpritzfolge konnte dieserSchadling 
ohne weiteres durch Zugabe entsprechender Insektizide niedergehalten werden. 
Durch Kafigbeobachtungen unter Freilandbedingungen sowie durch Fange mit 
UV-Lampen wurden die Hauptfliige festgestellt. Weiter wurden in Kafigversuchen 
unter Freilandbedingungen Versuche daruber durchgefiihrt, welche Spritztermine 
nach Beginn der Eiablage innegehalten werden mussen. 
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d) F l u g z e u g e i n s a t z  z u r  S ch a d l i n g s b e kam p f u n g  i m  O b�t b a u
Zu Orientierungszwecken wurden Tastversuche durchgefuhrt, die die Einsatz
moglichkeiten von Flugzeugen, insbesondere von Hubschraubern, zur Winter
spritzung im Erwerbsobstbau klaren sollten. Wenn auch noch nichts Endgiiltiges 
gesagt we.rden kann, so besteht <loch durchaus der Eindruck, dafl hier eine brauch
bare Methode im Sinne der Arbeitsersparnis vorliegt. Es hat sich andererseits 
herausgestellt, dafl der Flugzeugeinsatz in noch groflerem Mafle als das Spriih
verfahren witterungsabhangig ist. Selbst bei verhaltnismaflig geringen Wind
starken besteht die Gefahr der Verwehung und ungleichmafligen Ausbringung. 
Auf jeden Fall miissen weitere exakte Beobachtungen in dieser Hinsicht 
durchgefuhrt werden. Ob der Hubschrauber auch fur Spritzungen wahrend der 
Vegetationsperiode brauchbar ist, konnte noch nicht untersucht werden, da die 
zur Verfiigung gestellte Maschine kurz vor den geplanten Einsatzfliigen beschadigt 
wurde. 

7. Bekampfung von Schaden in Sonderkulturen

a) B e k a m p f u n g  v o n  S ch a d e n  rn B a u m sch u l e n  (Bezirksstelle Rellingen)

a. V i r o s e n  d e r  O b s t g e h o lze
Die bereits im Ja hre 1955 begonnene Ankbrung von Mutterbaumen fur den 
Reiserschnitt wurde im Berichtsjahre zusammen mit der Gartenbauabteilung der 
Landwirtschaftskammer, dem Obstbauberatungsring fur das Land Schleswig
Holstein und dem Beratungsring Baumschulen fortgefiihrt. Auf Wunsch der Praxis 
wurden einige weitere Apfelsorten in die Ankorung einbezogen. Die Kormafl
nahmen sollen vereinbarungsgemii.B insgesamt 5 Jahre lang durchgefiihrt werden, 
bevor die Baume den Baumschulen fiir den Reiserschnitt freigegeben werden. Das 
Institut fur Obstbau der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
in Heidelberg hat auf unsere Anregung hin begonnen, ergap.zende Dberpriifungen 
nach der Testpflanzenmethode durchzufiihren. 
Die Dberholung der Baumschulbestande auf sichtbare Viruskrankheiten wurde 
nun bereits im 3. Jahre durchgefuhrt. Es stellte sich dabei heraus, dafl die in den 
Vorjahren vorgenommenen Bereinigungen nicht ohne Erfolg geblieben sind. Die 
Zahl der auszumerzenden Obstbaume bzw. -biische lag 1956 ganz erheblich 
niedriger als in den Vorjahren. Wahrend 1955 in insgesamt 21 Baumschulen 1303 
erkrankte Obstbaume bzw. -biische bei den Kontrollen vernichtet wurden, belief 
sich deren Zahl im Berichtsjahre nur auf 637 Obstpflanzen in 17 Betrieben. Uber
wiegend handelte es sich um Mosaikvirosen. Besonderer Wert wurde auf die 
Dberholung der Unterlagen-Mutterpflanzenquartiere gelegt. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ist durchaus damit zu rechnen, dafl dem Obstbau kiinftig Pflanzen
material zur Verfiigung gestellt werden kann, das von wirtschaftlich bedeutungs
vollen Viruskrankheiten frei ist. Auf einer Studienreise war Gelegenheit gegeben, 
die danischen Arbeiten auf dem Gebiete der Obstvirosen kennenzulernen. 

/3. Ek t o p a r a s i t a r e  Ne m a t o d e n  
Die auf diesem Gebiete in den letzten Jahren durchgefiihrten Arbeiten haben 
gezeigt, daB ektoparasitare Nematoden bei einer Reihe von Krankheits
erscheinungen, die unter dem Begriff ,.Baumschulenmiidigkeit" zusammengefaBt 
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werden, eine groBe, wenn nicht ausschlaggebende Bedeutung besitzen. In Zusam
menarbeit mit dem lnstitut hir Hackfruchtbau der Biologischen Bundesanstalt in 
Munster (Westf.) konnte in fast allen untersuchten Fallen die Anwesenheit von 
parasitischen Nernatoden festgestellt werden. Bekampfungsversuche zeigten 
beachtliche Erfolge. Leider sind die z. Z. greifbaren Bekampfungsmittel sehr teuer, 
z. 'f. ist auch ihre praktische Anwendung auf groBeren Flachen noch zu kompliziert.
Es durfte aber keinem Zweifel unterliegen, daB die Losung dieses Bekampfungs
problems von er heblicher wirtschaftlicher Bedeutung fiir die Praxis sein wurde.
Aus diesem Grunde muB in den Folgejahren auf diesem Gebiete noch sehr intensiv
gearbeitet werden.

y. V e r d u n s t u n g s s ch u t z

Ein groBer Teil der Jungpflanzenkulturen, insbesondere von Koniferen, ist auBerst 
empfindlich gegenuber der austrocknenden Wirkung langerer Frostperioden. 
Weiter ergeben sich in jedem Jahre Schwierigkeiten beim Versand derartig 
empfindlicher Baumschulpflanzen. Aus diesem Grunde wurden verschiedene in
und auslandische Praparate uberpruft, die den Pflanzen nach einer Spritzbehand
lung uber langere Zeitdauer einen Verdunstungsschutz zu gewahren vermogen. 
Die Arbeiten sind noch nicht abgesch.lossen. 

o. D i ck m a u l r u B l e r  (Otiorrhynchus Jugdunensis)

Ein langgestreckter, sandiger Hohenrucken, der sich durcb. das Baumsch.ulgebiet 
des Kreises Pinneberg hindurchzieht, bildet ein ausgesprochenes Befallsgebiet 
dieses Schadlings. Die Kafer schadige.n insbesondere Rosen durcb. KnospenfraB. 
Die Larven fressen an den Wurzeln. verschiedener Baumschulpflanzen und ver
ursachen dadurch sehr starke Ausfalle. Wahrend die Bekampfung des Kafers mit 
Bodeninsektiziden, z. B. Aldrinpraparaten, verhaltnismaBig leicht ist, ist die 
Bekampfung der Larven sch.wierig. Ihre ohnehin erheblich.e Unempfindlichkeit 
gegenuber den ublichen Bodeninsektiziden steigt mit zunehmendem Alter. Dazu 
kommt die Sdlwierigkeit, daB die Schaden und d1e Anwesenheit der Schadlinge 
meist erst in sehr vorgeruckten Zeitpunkten festgestellt werden. Die Bekampfungs
versuche hihrten auch in diesem Jahre noch nicht zu einem zufriedenstellenden 
Erfolg. 

b )  B e k a m p f u n g  v o n  S chad e n  i m  F o r s t  

Ubereinstimmend mit anderen Bearbeitern muBte in den Vorjahren festgestellt 
werden, daB es auch bei der K i e f e r  n s c h ii t t e bekampfung im wesentlichen auf 
die Wahl der geeignetsten Spritztermine ankommt. Auch in unserem Gebiete hat 
sich herausgestellt, daB ein Warndienst, der sich. auf genaue biologische Beob
achtungen stiitzt, von auBerordentlichem Wert hir den Erfolg der Bekampfungs
maBnahmen ist. Durch die Aufstellung von mehreren Sporenfallen nach K. Ra ck 
wurde der Sporenflug kontrolliert. An eingesammelten Nadeln V(;!rschiedener 
Herkunfte wurde die Sporenreife ermittelt. Mit verschiedenen Fungiziden wurden 
audl im Beridltsjahre Versuchsspritzungen durdlgefiihrt. 

c) B e k a m p f u n g  v o n  Z i e r p f l a n z e n s ch a d e n

Die pflanzenschutzliche Betreuung der schleswig-holsteinischen Zierpflanzen
gartnereien war dank unserer langjahrigen ZU:sammenarbeit mit dem bis vor 
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kurzem beim Institut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenbau der Biologi
schen Bundesanstalt in Kiel-Kitzeberg befindlichen Laboratorium fur Zierpflanzen
bau (jetzt Berlin-Dahlem) schon immer rege. 

Seit 1955 wird vom Bundesministeriuni fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 
die Zusammenarbeit mit den Zierpflanzenanbauern uber den Zentralverband des 
Deutschen Gemuse-, Obst- und Gartenbaues gefordert. Anla.Blich einer Tagung 
der Pflanzenschutzfachberater fur Zierpflanzenkrankheiten der Pflanzenschutz
amter im Bundesgebiet wurde mit dem Vorsitzenden des Zentralverbandes des 
Deutschen Gemuse-, Obst- und Gartenbaues beraten, in welcher Form den Blumen
und Zierpflanzenbauern das notwendige Rustzeug gegeben werden kann, damit 
nur gesundes Pflanzenmaterial an Jungpflanzen wie auch an Fertigware produziert 
wird. Es ist die Schaffung eines Gesundheitsattestes geplant, das vom Zentral
verband unter Mitwirkung der Pflanzenschutzamter solchen Betrieben verliehen 
werden soll, die einer Sondergruppe angehoren und sich freiwillig zusatzlichen 
phytosanitaren Kontrollen unterwerfen. In Schleswig-Holstein kommen z. Z. 
14 Betnebe als Anwarter fur das Gesundheitsattest in Frage. Diese Betriebe 
wurden 1956 erstmalig einer phytosanitaren Kontrolle unterworfen. 

Die weltbekannten Norderdithmarscher Begonienkulturen, ferner die Tulpen- und 
Gloxinienanbauflachen im Raum Wesselburen unterstanden unserer laufenden 
Betreuung und Untersuchung, besonders im Hinblick auf den starken Export 
dieser Kulturarten. Das Pflanzenschutzamt ist bemuht, den Freilandgartenbau und 
auch den Zierpflanzenbau unter Glas durch besondere pflanzenschutzliche Arbeit 
tatkriiftig zu unterstutzen. 

In einem Gartenbaubetriebe wurden umfangreiche Untersuchungen eines angeb
lich durch Verwendung von Einheitserde verursachten Totalschadens an einer 
Begoniensamlingskultur unter Glas vorgenommen. In einem Betriebe erfolgten 
Feststellungen uber durch Rauch entstandenen Schaden. 

M a i  b l u m e n  (Bezirksstelle Lubeck) 

Das Hauptanbaugebiet fur Maiblumentreibkeime liegt im Dienstgebiete der 
Bezirksstelle fur Pflanzenschutz Lubeck. Der Anbau von Maiblumen hat sich in 
gartnerischen, landwirtschaftlichen und kleingiirtnerischen Betrieben auf Grund 
des guten Absatzes erheblich vergr6Bert. Dieser Umstand machte eine weit
gehende Kontrolle auf Nematodenfreiheit erforderlich. Die Praxis hat gezeigt, daB 
die Verschleppungsmoglichkeiten fur Nematodenzysten sehr groB sind. Die groBte 
Gefahr besteht bei den Kleinbetrieben, da hier kein nematodenfreies Ausweich
land vorhanden ist und bei den meisten von ihnen der Dunger und der Kompost
haufen nematodenverseucht sind. Eine weitere Gefahr der Verschleppung 
bedeutet das Auspflanzen nematodenverseuchter Pflanzkeime. Auf diese Gefahren 
wurde durch Fachberatungen in den Betrieben mit gutem Erfolg hingewiesen. Im 
Erntejahr 1956 wurden in den Kreisen Eutin, Hzgt. Lauenburg, Lubeck und 
Stormarn 537 Maiblumenanbaubetriebe (1955: 479) mit einer Gesamtanbaufliiche 
von 160305 qm (1955: 130861 qm) durch Bodenuntersuchungen auf Nematoden
freiheit kontrolliert. Die Durchschnittsernte an vollwertigen Bluhkeimen betrug 
im Herbst 1956 60-100°/o der Ernteerwartung = 12824 000 Stuck (1955: 40 bis 
1000/o = 9 160 000 Stuck). Die Qualitat der Exportware war gegenuber 1955 erheb
lich besser. Von dieser Gesamternte wurden im Herbst 1956 nach Feststellung 
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ihres einwandfreien Gesundheitszustandes und der Nematodenfreiheit rund 
8486000 Stuck Maiblumenkeime in die Exportlander Amerika, England, Frank
reich, Holland, Schweiz, Skandinavien und Finnland versandt (gegeniiber 
6011 OOO Stuck im Jahre 1955). Diese Exportware stellt bei Zugrundelegung eines 
Durchschnittspreises von 130 DM je 1000 Keime einen Wert von 1103180 DM dar. 
Zur vorsorglichen Kontrolle auf Nematodenfreiheit der neuen Anbauflachen, die 
im Herbst 1958 geerntet werden, meldeten sich freiwillig 140 gartnerische 
Betriebe (1955: 222 Betriebe) mit einer Gesamtanbauflache von -85 465 qm (1955: 
76577 qm). Der Gesamtexport steigerte sich gegeniiber 1955 im Jahre 1956 um 
2 475 OOO Keime erheblich, da die Qualitat auf Grund der giinstigen Witterungs
verhaltnisse in der Vegetationsperiode 1956 und <lurch die auserlesene Pflanz
ware, die zur Pflanzzeit zur Verfugung stand, besonders gut war. 

Im Bereich der Bezirksstelle Kiel wurde eine Maiblumenanbauflache von 0,485 ha, 
im Bereich der Bezirksstelle Husum eine Zierpflanzenanbauflache von 10,62 ha auf 
Zysten des Kartoffelnematoden untersucht. 

Nach den im vorigen Jahr erfolgreich durchgehihrten Bekampfungsmaflnahmen 
gegen die S c h w a r z e  P e s t  an Maiblumen trat diese Krankheit im J ahre 1956 
nicht wieder auf. 

8. Bienenschutz

In Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Ausschiissen der Kreise und den 
Imkern waren die amtlichen Pflanzenschutzdienststellen nach wie vor um die Auf
klarung iiber die sachgemafle Anwendung bienenschadlicher Pflanzenschutzmittel 
im Acker-, Garten- und Obstbau bemiiht. Hierbei kam es vor allem darauf an, die 
imkerlichen mit den landwirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. Im 
Obstbaugebiet der schleswig-holsteinischen Elbmarschen wurde auflerdem, im 
Einvernehmen mit dem Obstbauberatungsring des Landes, die Beachtung der zum 
Schutze der Bienen erlassenen Vorschriften bei Spritzmaflnahmen wahrend der 
Bliitezeit laufend kontrolliert 

Beispielsbekampfungen mit dem bienenungefahrlichen Mittel Toxaphen, an denen 
sich besonders die Bezirksstelle fur Pflanzenschutz Kappeln beteiligte, stellten 
erneut die Brauchbarkeit des Praparates bei der Schadlingsbekampfung im 
Olfruchtbau heraus. Voraussetzungen fur einen guten Erfolg sind hinreichende 
Warme (iiber + 1 6° C) und eine Mindestaufwandmenge von 25 kg Toxaphen je ha. 
Andere Versuche befaflten sich mit der Priifung neuer bienenunschadlicher 
Pflanzenschutzmittel. Einige von ihnen erbrachten recht zufriedenstellende 
Ergebnisse. 

Im Gebiet der Elbmarschen wurden die Beobachtungen iiber die Bedeutung der 
Wildinsekten fur die Befruchtung der Obstbliite und iiber den Einflufl der Obst
baumspritzungen auf diesen Teil der Tierwelt fortgefuhrt. Von den Wildinsekten 
spielen einige solitare Apiden sowie Dipteren eine Rolle bei der Polleniiber
tragung. Ihre Bedeutung scheint grofler zu sein, als bisher angenommen wurde. 
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IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittelprilfung

An der amtlichen Mittelprufung beteiligte sich das Pflanzenschutzamt nebst seinen 
Bezirksstellen in folgendem Umfange: 

Vo rprufu n g  

Mittel gegen Versuchsort 

Weizensteinbrand Versuchsfeld 
Fusarium Gewachshaus 
Streifenkrankheit 

an Gerste Versuchsfeld 
Haferflugbrand Versuchsfeld 
Scharf (Fusicladium) Freiland 
Phytophthora infestans Freiland 
Lagerfaule bei Dauerkohl Lager 
BeiBende Insekten Labora.torium 
Bodeninsekten Freiland 
Nematoden Gewachshaus 
Unkrauter in Getreide Freiland 

-- --------- -

Insgesam.t 

Versucbe 
Zahl der 

Mittel 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 11 

1 1 

1 3 

8 9 

2 I 

5 7 

29 47 

Hauptprufung 

Mittel gegen V ersuchsort Versuche Zahl der 
Mittel 

W eizensteinbrand Versuchsfeld 1 38 

Fusarium an Roggen Gewachshaus 2 32 

Streifenkrankheit 
an Wintergerste Versuchsfeld 3 32 

Haferflugbrand Versuchsfeld 1 34 

Schorf (Fusicladium) Freiland 3 9 

Phytophthora infestans Freiland 3 19 

Samtfleckenkrankheit 
an Tomaten Gewachshaus 2 1 

Gurkenkratze Gewii.chshaus 1 2 

BeiBende Insekten Freiland 8 16 

Saugende Insekten Freiland l 4 

Winterspritzung allgem. Freiland 4 17 

Bodeninsekten Freiland 6 28 

Unkrauter auf Wegen 
und Platzen Freiland 1 4 

Unkrauter im Getreide Freiland 3 9 

Unkrauter auf Wiesen 
und Weiden Freiland 1 3 

Mittel gegen verholzte 
Pflanzen Freiland 1 3 

Unkrauter in Flachs Freiland 1 1 

Unkrii.uter in 
Buschbohnen Freiland 1 

Unkrauter in 
Ackerbohnen Freiland 1 

- ------

Ubertrag: 44 254 
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Konzen- Vergleichsmittel Konzen-

trationen trationen 

6 6 12 
6 6 12 

6 6 12 

6 6 12 

.J 4 5 

11 3 3 
2 0 0 

3 2 2 

9 7 7 

9 0 0 

7 6 6 
- -- ----- ---------

69 46 71 

Konzen· V 1 ·m . 1 Konzen·
trationen erg e, srmtte trationen

76 8 16 

64 6 12 

64 6 12 

68 8 16 

18 6 12 

23 7 8 

1 1 1 

2 0 0 

16 8 8 

4 1 1 

18 4 4 

38 11 11 

4 1 1 

10 5 5 

3 1 1 

3 3 3 

2 1 1 

2 0 0 

2 1 

418 78 113 



Mittel gegen Versuchsort Versuche Zahl der
Mittel 

Ubertrag: 44 254 

Unkrauter in Zwiebeln Freiland 1 4 

Unkrauter in Mohren Freiland 1 3 
Unkrauter auf Odland Freiland 1 2 

Totspritzen von 
Kartoffelkraut Freiland 3 10 

W1ldverbifi Freiland i 1 
Kartoffelkeirn-

hernmungsmittel Keller u. Miete 3 6 

Insgesamt: 54 280 

S o n d e r p r ii f u n g  

Mittel gegen Versuchsort Versuche 

Vorratsbeizung an Gerste Keimfahigkeit 
und Hafer Triebkraft im 1 

Laboratorium 
Phytophthora infestans Freiland 1 
Unkraut in Getreide Freiland 1 

Zahl der 
Mittel 

4 

4 

3 

Konzen-
trationen 

418 

4 

3 
3 

13 
1 

6 

448 

v 1 ·en . 1 Konzen-erg er smrtte trationen

78 113 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

4 4 

86 121 

Konzen- V 1 ·en . 1 Konzen-
tratronen erg er smrtte trationen

4 

5 

3 
- -

-
------ - --- ---- __ .. 

- --- ---- ----

Insgesamt 3 11 12 

2. Eigene Versuche

Seit 2 Jahren werde.n Versuche durmgefiihrt, um durch zusii.tzliche, sehr geringe
Stickstoffgaben in Form von Harnstoffspritzungen kurz vor der Infektionszeit die 
Widerstandsfahigkeit der Kartoffelblii.tter gegen P h y t o p h t h o r a - Befall 
zu erhohen. Die Versuche sind bisher positiv verlaufen. 

Auf der Insel Fohr wurde eine erfolgreiche Bekii.mpfungsaktion ·gegen den 
Fich t e n n a d e l m a rk w i ck l e r  in einem 8ha groBen, als Windschutz unent
behrlichen Bestande von Sitkafichten im HeiBvernebelungsverfahren mit dem 
Tifagerii.t unternommen. - Ein weiterer Bekii.mpfungsversuch im Vernebelungs
verfahren wurde gegen den Ta n n e n  t r i e b w i ck 1 e r  in einem Forst durchgefiihrt. 

Untersuchungen iiber die in Gewii.chshausern hii.ufig schadlich werdenden Larven 
des G e f u  r eh t e n  D i ck m  a u  1 r iiB 1 e r s ,  deren Bekampfung bisher praktisch 
unwirtschaftlich erschien, ergaben eine erhebliche Resistenz der alteren Larven 
gegen Bodeninsektizide. 

In Gemiisekulturen, namentlich Sellerie, fraBen im Boden lebende Na ck t
�c h neck e n  arten der Gattungen Deroceras und Ar ion die Pflanzen von unten 
an, ohne an die Erdoberflache zu kommen. Mit den bisher bekannten Schnecken
bekampfungsmitteln sind sie nicht zu erfassen. Eine Reihe von Versuchen mit 
verschiedenen Praparaten verliefen erfolglos. 

Zur Feststellung der Ausbreitung der S to ck a 1 c h e n  (Stengelii.lchen) an Roggen 
wurden in den Kreisen Pinneberg und Segeberg groBere Erhebungen angestellt. 
Dabei zeigte sich, daB die Stockii.lchen nicht nur in Betrieben mit enger Frucht
folge, sondern auch in solchen mit verhaltnismii.Big weitgestellter Fruchtfolge in 
groBerem Umfange vorkommen als bisher angenommen wurde. Dieser Frage 
diirfte in Zukunft erhohte Aufmerksamkeit zu schenken sein. 
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In Anbetracht der Knappheit des fur die Hauserbedadmng verwendeten Reets 
wurden Untersuchungen einer bisher nicht naher bekannten verbreiteten Schad
lingsart an den Reetbestanden und deren Bekampfung eingeleitet. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Zahlreiche Beispielsbekampfungen wurden von den Bezirksstellen durchgeh.ihrt, 
u. a. gegen Vorratsschadlinge, Fliegen in Stallen, Ameisen, Blattlause, Nagetiere,
Unkrauter, Botrytis. Besonders erwahnenswert sind folgende Bekampfungs
versuche:

Im neuen Friedrich-Wilhelm-Liibke-Koog wurde eine 'Tipula-Bekampfung m 
groflem Maflstabe auf erstmalig bestelltem Umbruchland durchgefuhrt. Sehr 
schwere Bodenbeschaffenheit, Grobscholligkeit und Trockenheit boten besondere 
Schwierigkeiten. 200 ha Winterraps und 80 ha Getreide wurden mit gutem Erfolge 
behandelt. 

Versuche mit Wuchsstoffmitteln gegen Brennesseln an Auflendeichen im Kreise 
Eiderstedt 16sten breite Bekampfungsaktionen in mehreren Gememden aus. 

Auf Forstodlandflachen im Kreise Husum, die aufgeforstet werden sollen,. wurden 
mit Erfolg grofle Fla.chen mit einem arsenhaltigen Mittel gegen Heideunkrauter, 
i.iberwiegend Heidekraut, behandelt. 

Ferner �urden Versuche uber das Totspritzen des Kartoffelkrautes angestellt, um 
der Praxis die giinstigsten Verfahren vorzufuhren. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)
Im Gegensatz zu den meisten iibrigen Landern wird in Schleswig-Holstein die 
Einfuhr sowohl an Gewicht als auch an Zahl der Sendungen von der Ausfuhr weit 
iibertroffen. 

Die Abfertigung von I m p o r t sendungen erfuhr an den Flensburger Einlaflstellen 
eine weitere Steigerung und fuhrte zu einer erheblichen Beanspruchung des ein
gesetzten Personals. Insgesamt wurden 2662 Sendungen abgefertigt und 
9 Begasungen durchgefuhrt. 

Der E x p o r t  beanspruchte bei der Bezirksstelle Husum zeitweilig das gesamte 
Personal. Insgesamt wurden dort 199 Partien, zur Hauptsache Kartoffeln, Kohl, 
Mohren, Rote Beete und Knollenbegonien, untersucht und abgefertigt. Haupt
empfangslander waren: Bras'ilien, Frankreich, das Saarland, Schweden, die 
Schweiz und Spanien. Die Zahl der durch die Bezirksstelle fur Pflanzenschutz 
Rellingen abzufertigenden Exportsendungen von Baumsdmlpflanzen nahm eben
falls weiterhin erheblich zu. Es wurden abgefertigt (ohne Interzonen-, Berlin- und 
Zwischensendungen): 

1954 1176 Stuck 
1955 1593 Stuck 
1956 2198 Stuck. 

Da gleichzeitig auch die Anforderungen der Importlander beziiglich der Gesund
heitskontrolle erheblich gestiegen sind - z. B. werden Kontrollen auf sichtbare 
Viruskrankheiten bereits wahrend der Vegetationsperiode und Bodenunter
suchungen auf Nematodenzysten verlangt-, bedeutet der :wachsende Export eine 
erhebliche Mehrarbeit fur die Bezirksstelle. In Rellingen wurden 35 Einfuhr- und 
312 Ausfuhrsendungen begast. 
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Genaueren AufschluB gibt folgende Ta b ell e: 

1. Einfuhr

a) Einfuhr
Gesamtgewicht : 17478309 kg 

Zahl der Sendungen 
Husum Kappeln Bez. Kiel Lubeck: Rellingen 

Blumenzwiebeln 20 

Baumschulqewiichse 21 
Schnittblumen und 

Bindegriin 1 179 21 
Kartoffeln 1 109 1 
Friichte 89 9 
Siimereien 25 
Sonstiges 243 

Insgesamt: 2 686 31 

b) Durchfuhr
Gesamtgewicht: 5669763 kg 

9 1 

36 

10 1 

4 
10 47 

6 

39 85 

Zahl der Sendungen 
Husum Kappeln Bez. Kiel Lubeck Rellingen 

Blumenzwiebeln 
Baumschulgewiichse 
Schnittblumen und 

Bindegriin 
Kartoffeln 
Friichte 
Samereien 
Sonstiges 

Insgesamt: 

1 

2 

3 

6 
503 

77 

589 

c) Z uriick w e is ung e n
4 

2. Ausiuhr

a) Se ndunge n in s Aus la nd 

Gesamtgewicht: 0 'f) = 23094 694 kg 
Zw'') = 3023294 kg 

Zahl der Sendungen 
Husum Kappeln Bez. Kiel 

O.Zw . 0.Zw . O.Zw.
Blumenz�iebeln 46 4 2
Baumschulgewiichse 
Schnittblumen und 

Bindegriin 2 16 
Kartoffeln 63 13 44 52 92 21 
Friichte 
Samereien 9 3 14 
Sonstiges 57 2 7 25 
Insgesamt: 177 19 56 52 147 21 

*J O = SchluBzeugnisse (Originalzeugnisse)
Zw. = Zwischenzeugnisse,

13• 

Lubeck: 

O.Zw.
20 

65 68 

354 83 

439 151 

7 

Rellingen 

O.Zw.

2196 2 

81 55 

6 
15 

2 298 57 

insgesamt 

30 
57 

1 211 
1 110 

102 
82 

249 
2 841 

insgesamt 

3 

6 
504 

78 

591 

11 

insgesamt 

O.Zw.
68 4 

2196 2 

18 
345 209 

32 
458 85 

3 117 300 
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b) Interzonale Sendung en

Gesamtgewicht: 25 903 730 kg 
Zahl der Sendungen 

Husum Kappeln Bez. Kiel Lubeck Rellingen insgesamt 

Blumenzw1ebeln 1 1 

Baumschulgewachse 900 900 
Schnittblumen und 

Bindegrim 41 91 18 150 
Kartoffeln 1 260 1 262 
Friichte 12 2 340 2 352 
Samereien 
Sonstiges 2 2 119 13 136 

Insgesamt: 3 55 92 2 737 914 3 801 

VI. VeToffentlichungen
B o  11 e, F.: Die Erna.hrungskrankheiten der Pflanzen. Bauernbl./Landpost 10/106. 1956, 

945-946.
Die Praxis der Aufkla.rung uri.d Beratung im Holzschutz. Mitt. Biol. Bundesanst.
Berlin-Dahlem 85, 1956, 160-164.

-, Die Praxis der Aufklarung und Beratung im Holzschutz. Bitumen, Teere, Asphalte,
Peche 7. 1956, 346.

D i e  h 1, 0.: Kartoffelnematoden eine sehr ernste Gefahr. Bauernbl./Landpost 10/106. 1956, 
2547-2548. 

-, Das Ziel - hohe Zuckerriibenertrage. Bauernbl./L,,mdpost 10/106. 1956, 1754 u. 1756. 
E x t ,  W.: Pflanzenschutz mittels Flugzeug. Bauernbl./Landpost 10/106. 1956, 1279-1280. 
-, Ein neues Pflanzenschutzamt. Zentralbl. f d. deutsch. Erwerbsgartenbau 8. 1956, 

Nr. 1, S. 2-3. 
Der Pulverschorf der Kartoffel. Pflanzenschutzkalender 1956, 43./44. Woche. 

-, Von Virus- und anderen Krankheiten. Feld und Wald (Essen) 75, H. 13 v. 30. 3. 1956, 
s. 23.

-, Der Schull ins Herz. Ein Wort zur Frage der wichtigen Spritztermine. Kartoffelbau 7.
1956, 85-86.
Die uniibertreffliche Wirkung des Kalkstickstoffs auf die keimende Unkrautsaat.
Kalkstickstoff-Wandkalender 1956, S. 20.

F a b e r ,  H.: Ein Beitrag zur Frage der Behandlung bliihender Pflanzenbestande mit 
Insektiziden. Anz. Schadlingskde. 29. 1956, 41-43. 

F i s c h e r  , H.: Bekampfung der Rosenkrankheiten. In: H. K o r  d e s  , Rosenbuch. Hann. 1956: 
-, Ein Blick iiber den Zaun. Klenger u. Forstbaumschuler 1956, Folge 4. 
-, Pflanzenschutzmittel fiir die Forstbaumschule. Klenger u. Forstbaumschuler 1956, 

Folge 3. 
Pflanzenschutzprobleme. Klenger u. Forstbaumschuler 1956, Folge 5. 
Rosenkrankheiten. Flugbl. Nr. 78 d. Biol. Bundesanst. August 1956. 12 S., 4 Abb. 

-, Chemische Unkrautbekampfung in Forstbaumschulen und Pflanzgarten. Allg. 
Forstzeitschr. 11. 1956, 549-550. 

H o rn i g ,  H.: Was war mit den Kohlriiben los? Gesunde Pflanzen 8. 1956, 187-190. 
(L i s t ,  U.) : Schadlinge und Krankhe1ten unserer Kulturpflanzen und Mittel zu ihrer 

Bekampfung. (Flugblatt des Pflanzenschutzamtes des Landes Schleswig-Holstein.) 
Februar 1956. 2 S. 

Sc h r 6 d e  r ,  H.: Buttermilch als Pflanzenschutzmittel. Gesunde Pflanzen 8. 1956, 216-217. 
S p  ri t z  p 1 a n  fiir den Selbstversorger-Obstbau, Ausgabe 1956. Hrsg. vom Pflanzenschutz

amt des Landes Schleswig-Holstein. 
W e  11 m e  r, W.: Pflanzenkrankheiten und -schadlinge im Jahre 1955. Versuchsberichte der 

Landwirtschaftsschule u. Wirtschaftsberatungsstelle Lensahn, 8. Berichtsj ahr 
1954/55 (1956), 21-23. 

Ferner zahlreiche kleine Artikel in der Fach- und Tagespresse. 
Der Jahresbericht 1955 wurde in gemeinsamer Arbeit gefertigt. 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

A. Pflanzenschutzamt Hamburg

Leiter: Wiss. Rat Dr. Heinrich W. K. M ii ll e r. 

B. Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg

Leiter: Dr. Helmut P i  It z. 

Anschrift: Staatsinstitut fiir Angewandte Botanik, 

(24a) Hamburg 36, Bei den Kirchhofen: 14. 

r. Allgemeiner Beridtt

1. Organisation und Personalverhaltnisse·

a) Pfl a nze n s ch u t z a m t

Dr. Walter S a u  t h o  f f  schied am 30. September 1956 aus dem Arnt aus, um an die 
Biologische Bundesanstalt, Laboratorium fiir Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem, 
uberzutreten. An seine Stelle trat der Diplombiologe Christian S t a r k, der auf 
Grund seiner gartnerischen Fachausbildung fiir die pflanzenschutzliche Betreuung 
des hamburgischen Gemiise- und Gartenbaues ausgewahlt wurde. Starke und 
Unterhaltung des Personalstandes aus ordentlichen und auflerordentlichen Haus
haltsmitteln gehen aus nachstehender Tabelle hervor: 

Personal 

WissensdJ.aftliche Krafte 
TedJ.nisdJ.e Krafte 
Bi.irokrafte 
Aushilfskrafte **) 

Landesmittel 

5 
4+2*) 

1 
2 

·J 1 Gartnermeister als Obstbausachverstandiger.
1 Bisamjager.

.. ) Fi.ir die Zeit von 4 Monaten. 

Bundesmittel Insgesamt 

1 6 
2 8 

1 
2 
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Von den Schi.ilermnen, die in einem zweijahrigen Lehrgang als landwirtschaftlich
technische Assistentinnen im Staatsinstitut fur Angewandte Botanik ausgebildet 
wurden, wobei sie auch theoretischen und praktischen Unterricht auf dem Gebiete 
des Pflanzenschutzes erhielten, bestanden 4 ihre Abschluflpriifung am 22. Februar, 
5 am 22. Dezember 1956. 

b) A m t l 1 c h e  Pfl a n z e n b e s c h a u

Infolge der weiteren Zunahme insbesondere · der Einfuhren und zur Vermeidung 
der in fruheren Jahren eingetretenen zeitweise ubergroflen Inanspruchnahme der 
Bediensteten der Amtlichen Pflanzenbeschau wurde die Zahl der Mitarbeiter fur 
die Wintermonate, die erfahrungsgemafl den groflten Arbeitsanfall mit sich 
bringen, erneut vergroflert. Zu d1esem Zwecke wurden emerseits einige Stellen 
fur Gartner neu geschaffen, die wahrend des Winterhalbjahres der Amtlichen 
Pflanzenbeschau, wahrend des Sommerhalbjahres dem Versuchsfeld des Staats
institutes fur Angewandte Botanik zur Verfugung stehen; andererseits wurde die 
Zahl der Aushilfskrafte erhoht. Die nachstehende Tabelle gibt den Stand im 
Oktober 1956 wieder: 

Wissenschaftliche Kraft, zugleich Pflanzenbeschausachversta.ndiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Betriebsamtmann, zugleich Pflanzenbeschausachversta.ndiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sonstige technische Kra.fte (davon ein Pflanzenbeschausachversta.ndiger) ............ 24 
B iirokr a.fte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Standige Krafte: 33 

PlanmaBige Krafte, die im Sommerhalbjahr zum Versuchsfeld des Institutes abgestellt 
werden .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Stammpersonal: 42 

Dazu Aushilfskra.fte ....... , ............................................... , , , .... 32 

Insgesamt wa.hrend des Wmterhalbjahres: 74 

Als Aushilfskrafte standen wie in den Vorjahren in der Pflanzenbeschau aus
gebildete Bademeister und Badewarter in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April 
zur Verfugung. 

2. Aufklamng und Ausbildung, Presse und Rundfunk, Ausstelhmgen

Es wurden wieder zahlreiche V o  r t  r a g e ,  meist mit Lichtbildern, gehalten, u. a. 
auf der Wintertagung des Landesverbandes Hamburg im Zentralverband des 
Deutschen Gemuse-, Obst- und Gartenbaues e. V., auf der Hauptversammlung 
der ,.Verbega" (Versuchs- und Beratungsring fur Gemuse-, Obst- und Gartenbau 
e. V.), fiir Gemiisebauvereine in den Vier- und Marschlanden, fur Landwirtschafts
schi.iler und -schiilerinnen, fur den Siedlerbund, den Landesbund der Kleingartner,
fur Landfrauenvereine und den Obstkulturring. Mit Landfrauen und Fach
beraterinnen des Landesbundes der Kleingartner wurden erneut G a r t e n 
b e g  e h  u n g e n  durchgefuhrt, u m  der praktischen Ausbildung am lebenden Bei
spiel zu dienen. Die Teilnahme an den monatlichen Zusammenkunften der land
wirtschaftlichen Berater (Arbeitsgemeinschaft der Ver.einigten Beratungsringe)
wurde fortgesetzt, um den Gedankenaustausch zu pflegen und die neuesten
Erkenntnisse an die Berater weiterzugeben. In einigen Kleingartenkolonien
wurden die Garteninhaber durch Gartenbegehungen und Vortrage uber die
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Kartoffelnematodengefahr unterrichtet; denn es hatte sich herausgestellt, dafl alle 
Belehrungen in ihrer Fachzeitschrift nicht _zu dem gewunschten Erfolg der Auf
klarung uber den Schadling gefuhrt hatten. 

Fur den funftagigen L e h r  g a n g  fur gewerbliche Pflanzenschutzbetriebe in den 
norddeutschen Bundeslandern in der Zeit vom 6.-10. Februar 1956 in Hamburg 
wurden die ortlichen Vorbereitungen getroffen und fur mehrere Vortragsthemen 
(Mittelprufung, Vorratsschadlinge, Gesundheitsschadlinge, Vergiftungen <lurch 
Pflanzenschutzmittel und Gegenmaflnahmen) Mitarbeiter des Amtes, des Hygieni
schen Staatsinstitutes und des Pharmakologischen Institutes der Universitat 
gewonnen. 

Bei Vortragen uber Holzschutz fur den Altonaer Haus- und Grundeigentumer
verein wurde auch erstmals der unter Beteiligung des Amtes hergestellte AID
F i l m  ,,Holz-seine Feinde, sein Schutz" vorgefuhrt und mit Beifall aufgenommen. 
Regelmaflige Artikel in der ortlichen F a  c h p r e s s  e , gelegentliche Hinweise in 
der T a g  e s p  re s s e ,  wochentliche Sendungen uber den Norddeutschen R u n d 
fun k im Sommerhalbjahr, A u s  s t e 11 u n g e n  auf Obstsortenschauen usw. dienten 
ebenfalls der pflanzenschutzlichen Aufklarung der Erzeugerkreise. 

Fur die Norddeutsche Lebensmittelfachausstellung (LEFA), verbunden mit einer 
Sonderschau fur die Frau, wurde wieder in der Zeit vom 24. August bis 2. Septem
ber ein groflerer L e h r - u n d S c h a us t a n  d mit Bunttafeln der wichtigsten Vor
ratsschadlinge und mit Schaukasten fur lebendes Material aufgebaut. Wie die 
hohen Besucherzahlen (16000 am Stand) zeigten, konnte auf diese Weise ein 
grofler Kreis von Lebensmittel-Fach- und Einzelhandlern, Gewerbeschullehrern 
sowie Haus- und Landfrauen erfaflt werden. Die Anleitung ,,Vorrate in Gefahr", 
bearbeitet von den Vorratsschutzreferentinnen der Lander, wurde kostenlos an 
zahlreiche Interessenten zwecks Aufklarung abgegeben. 

Die S c h a u s a m m l u n g  des Amtes konnte <lurch neuere oder seltenere, aus 
vielen Untersuchungen anfallende Schadbilder weiter vervollstandigt werden und 
diente den interessierten Kreisen ebenfalls zur Aufklarung. 

Angesichts der heutigen wirtschaftlichenBedeutung desBlumen- undZierpflanzen
baues im Rahmen der landwirtschaftlichen Erzeugung wurde mit dem Landfunk 
des Norddeutschen Rundfunks eine S e n d e r e i h e  ,,Z i e r p f l a n z e n b a u 
p r o b  1 e m  e "  erstmalig vereinbart. Als zweite Reportage dieser Art wurde am 
21. Juli eine 10 Minuten lange Sendung ,,Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau" unter
Beteiligung von zwei Fachkraften des Amtes durchgefuhrt.

Ein Hinweis in der Tagespresse, da.fl das Arnt auch fur Auskunfte uber Krank
heiten und Schadlinge an Zimmerpflanzen der Hausfrau zur Verfugung sti.inde, 
hatte eine unerwartet hohe Anzahl von Anfragen und Besuchen, ja selbst wieder
holten Rundfunkreportagen, B1ldberichten in Tageszeitungen und Journalen zur 
Falge. Es handelte sich ubrigens in der uberwiegenden Zahl der vorgebrachten 
Falle nur um sog. Kulturfehler. 

Fur die H o c h s c h u 1 a u  s b i  1 d u n g  wurde nunmehr ein viersemestriger Zyklus 
der Veranstaltungen festgesetzt. So wurde im Sommersemester 1956 und im 
Wintersemester 1956/57 kein Pflanzenschutzpraktikum abgehalten, sondern nur 
die einstiindige Vorlesung uber ,,Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz" (im 
Sommersemester iiber Virosen, im Wintersemester iiber nichtparasitare Krank
heiten und tierische Schadlinge). Von den vier betreuten Diplomanden vollendete 
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der erste seine Diplomarbeit mit dem Thema ,, Untersuchungen iiber fungizide und 
phytotoxische Eigenschaften des Chlorpikrins als Bodenentseuchungsmittel" und 
legte am 21. Juli 1956 das Examen als Diplombiologe mit ,,gut" (schriftliche Arbeit 
,,sehr gut") ab. 

3. Auskunft und Beratung

Durch den Einsatz eines Sachbearbeiters im Arnt nur fiir die taglichen routine
ma.Bigen A u s  k ii n f t  e (miindlich, telefonisch, schrifthch) konnte dem zeitweise 
recht erheblichen Ansturm der Ratsuchenden, besonders zur Zeit bestimmter 
Epidemien oder Kalamitaten, wirkungsvoll begegnet werden. Fi.ir die wichtigsten 
Schwerpunkte des pflanzenschutzlichen Einsatzes im Hamburger Gebiet, namlich 
fiir den Gemiise- und Gartenbau (bestreitet doch Hamburg allein 17 0/o der gesam
ten Unterglasflache im Bundesgebiet) sowie fiir den gewerblichen Vorratsschutz, 
muflten zwei weitere Sachbearbeiter eingesetzt werden, zumal haufig Ortsbesich
tigungen und Probenahmen notwendig waren und gutachtliche Auflerungen eine 

· exakte Untersuchung der Schadensfalle und ihrer Erreger erforderten. Zahlreiche
Anfragen und Anforderungen erhielt das Arnt sowohl von den betroffenen
Gemi.ise- und Gartenbaubetrieben selbst als auch durch Verm1ttlung der Berater
der bereits genannten Verbega, ferner - in rund 200 Fallen betreffs Vorrats
schutz - durch Behorden, Handel, Reeder und Schiffssachverstandige, Versiche
rungsgesellschaften usw. Hierbei gelang es, nicht nur mit den interessierten
Kreisen des Gartenbaues guten Kontakt herzustellen, sondern auch die Vertreter
von Handel und Schiffahrt in den komplizierten Fragen des Ursprungs von Wert
minderungen auf dem Schiffstransport zufnedenzustellen. Uberhaupt spiegelte
sich in den vorratsschutzlichen Anfragen die Regsamkeit vieler hamburgischer
Wirtschaftsunternehmen wider. Schadensfalle bei Importen verschiedenster
Warengattungen, die mehrfach auch mit Einschleppungen m hiesige Lagerbetriebe
zusammenhingen, sowie die diesbeziiglichen Haftungsbere1che iiberseeischer
Ablader, der Reedereien oder betroffenen Versicherungsgesellschaften bildeten
einen vielfaltigen Hintergrund fur den jeweiligen fachlichen Kern in den gestellten
Fragen. Auch hierbei deuten manche Anzeichen doch auf eine langsam wachsende
Erkenntnis der praktischen Bedeutung vorratsschutzlicher Belange hin. Im Wege
der Amtshilfe zu erstattende Gutachten fi.ir Behorden vervollstandigten diese
Beratungstatigkeit.

Im - u n d E x p o r t s  a a t  g u t  wurde wieder in zahlreichen Fallen fiir die Abteilung
Samenkontrolle des Staatsinstitutes fi.ir Angewandte Botanik auf seinen Gesund
heitszustand untersucht.

4. Melde- und Warndienst

Die zentrale Lage des Amtes erleichterte den Me l d e d  i en: s t durch den engen 
personljchen Kontakt mit den Erzeugerkreisen. 

Im Rahmen des W a r n die n s t e s  wurden die exakt beobachteten Termine fiir die 
Schliipfzeit der Roten Spinne, die Eiablage der Kohlfliege und Riibenfliege sowie 
die Flugzeit der Kohlherzdrehmiicke und des Apfelwicklers durch Warnpostkarten 
an die interessierten Kreise (Erzeuger, Verbande, Organisationen, Verwaltungs
stellen) zur Selbstverwertung oder zur Weitergabe bekanntgegeben. Auch durch 
den Landfunk des Norddeutschen Rundfunks wurden die Warnmeldungen in den 
wochentlichen Sendungen ,, Tips des Pflanzenarztes" verbreitet. 
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Fur den Ausbau des Fr o st s  c h u t  z w a r n  d i e  n s t e s wurde nach Fuhlungnahme 
mit dem Seewetteramt ein Merkblatt uber .,Frostschutz .im Gemuse-, Obst- und 
Zierpflanzenbau" herausgegeben und kostenlos uber die Bezirksamter an die 
Erzeugerkreise verteilt. Das Merkblatt fuhrt alle in Hamburg gegebenen und durdi 
den Rahmen einer GroBstadt redit giinstigen Moglid1keiten zur schnellen Infor
mation iiber plotzliche Frosteinbruche auf. 

5. Zusammenarbeit mit Institutionen, Behorden, Ve:rbanden und mit den Schad-
lingsbekampfern

Mit dem Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, den 
zustandigen Behorden des Landes, mit der Biologischen Bundesanstalt und den 
benachbarten Pflanzensdiutzamtern, mit den ortlidien Fadiverbinden und Amtern 
einschl. dem Naturschutzamt, mit dem Beratungsdienst fur Landwirtschaft und 
Gartenbau, mit den hamburg1sdien Stiftungen ,, Gartenbauversuchsanstalt Fiinf
hausen" und .,Laboratorium fur Erdbereitung" in Blankenese, ferner mit der Obst
bauversuchsanstalt Jork, schlieBlidi audi mit den gewerbsma.Bigen Schadlings
bekampfern und Pflanzenschutzmittelverteilern (Samenhandlungen, Drogerien, 
Apotheken usw.) wurde wiederum guter Kontakt gehalten und mehr oder weniger 
eng zusammen gearbeitet. Bei der Erledigung vorratsschutzlicher Aufgaben konnte 
sich das Arnt wieder auf das Zoologische und Hygienische Staatsinstitut, die 
Offentliche Desinfektionsanstalt sowie auf die Einfuhr- und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel (Frankfurt/Hamburg) stiitzen. 
Ein internationaler Gedankenaustausch erfolgte anlaBlich des Besuches brasiliani
scher Pflanzenschutzfadileute im Juni zu Besprechungen iiber Quarantanefragen, 
ferner auf der zweiten Konferenz der Europaischen und Mittelmeerlandischen 
Pflanzenschutzorganisation (EPPO) uber die Bekampfung von Kartoffelkafer und 
Bisamratte (11. Dezember 1956 in Hamburg), an der wieder Pflanzenschutzexperten 
der skandinavischen Lander sowie der sowjetischen Besatzungszone teilnahmen. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

a) N e m a t o d e n
Fur den Export von Meerrettichstangen nach England, Osterreich und Belgien 
wurden 184 Proben (auf 918 Ztr.) auf das Vorhandensein von K a r t o f f e l
n e m  a t  o d e  n zysten untersucht. Nur vier Proben waren befallen, da es sich vor
wiegend um landwirtschaftliche Boden handelte. Zur Sicherung des Exportes von 
Maiblumenkeimen wurden 1496 Bodenproben (1 Probe = 50 Einstidie auf 200 qm; 
50 Proben je ha) ebenfalls auf Kartoffelnematodenzysten untersucht. Hiervon 
waren 56 Proben (3,7 °/o) stark befallen. Audi im Berichtsjahre wurden wieder die 
fiir Maiblumenanbau vorgesehenen Flachen vor der Neupflanzung auf Wunsch 
untersudit und im Rahmen der Aktion Bodenproben auf einer Flache von 
74200 qm entnommen. Hiervon waren 19600 qm mit Kartoffelnematodenzysten 
verseucht. Der Anbau von Maiblumen auf dieser Flache konnte also noch recht
zeitig verhindert werden. Audi fur den Export von Baumsdmlerzeugnissen nach 
Westafrika (Goldkiiste), den USA und den Kanarischen Inseln wurden 16 Boden
proben auf Kartoffelnematodenzysten untersucht, wobei kein Befall festgestellt 
werden konnte. 
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Zur Sicherung der Erzeugung gesunder Pflanzkartoffeln wurden 25 ha Flache von 
landwirtschaftlichen Betrieben untersucht. Sechs Bodenproben zeigten schweren 
Befall mit Kartoffelnematodenzysten. Ferner wurden Reihenuntersuchungen in 
landwirtschaftlichen Betrieben (50 ha) durchgefiihrt, die auf leichten Boden einen 
intensiven Anbau von Speisekartoffeln betreiben. Besonders die Kleinsiedlungen 
zeigten Befall mit dem Kartoffelnematoden. In der Mitteilung uber deh Befund 
wurde den Anbauern der Kartoffelanbau bei schwerem Befall untersagt. 
Auch in Kleingartenkolonien wurden Untersuchungen der Kartoffelflachen auf 
281 Parzellen durchgefiihrt. 

b) P h y t o s a n i t a re Ub e r w a ch u n g  v o n  Z i e r p fla n z e n b e t rie ben
(Gu t ez e i ch en)

Sechs Jungpflanzenbetriebe, die zur Fiihrung des Giitezeichens ,,Deutsche 
Qualitats-Jungpflanzen" berechtigt sind, ferner je ein Acerca- und ein Stauden
betrieb, die entsprechende Giitezeichen fiihren diirfen, wurden auf Wunsch des 
Zentralverbandes fiir den Gemiise-, Obst- und Gartenbau durch zweimalige 
Kontrolle und Betriebsberatung phytosanitar uberwacht. 

c) D u r ch g a s u n g  v o n  S ch i f f s l a d e r a u m e n

Die pflanzenschutzliche Uberwachung und Attestierung bei Insektizidbehand
lungen leerer Schiffsladeraume - Durchg-asungen oder Vernebelungen - wurde 
im Berichtsjal).re fortgesetzt. 

II. Widltige Krankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Schaden und Schadlinge

Echte A u s  w i n t e r  u n gen  waren pei Wintersaaten von Getreide und Olfruchten 
nicht zu verzeichnen. Nach der Schneeschmelze fan den sich <lurch den hohen Wasser
stand haufiger Faulstellen. Die kalte und trockene Witterung in der zweiten Marz� 
halfte fiihrte stellenweise zu graubraunen Spitzenverfarbungen bei Winter
getreide, Wiesen und Weiden. Kleebestande fragwiirdiger Herkiinfte standen im 
Gegensatz zu bodenstandigen Saaten ziemlich liickig. Mietenverluste waren bei 
Kartoffeln und Riibenstecklingen nicht, bei Runkeln und Steckriiben jedoch 
haufiger (mangels geringerer Sorgfalt) festzustellen. Das vorwiegend schon im 
Marz bestellte Sommergetreide lief im April im allgemeinen gut auf und konnte 
bei dem giinstigen Wetter mit der Egge unkrautfrei gehalten werden. Im Mai kam 
es zu T r o ck e n  h e  i t s  s ch a d e n  an Winter- und Sommergetreide, durch kalte 
Witterung in der zweiten Junihalfte zu S c  h a  r ti g k e it bei Sommerroggen und 
durch heifles Juliwetter auf trockenen Sandboden zum Abstoflen der Riibenblatter. 
Durch die feuchte Augustwitterung wurde stellenweise umfangreicher Aus  -
w u c h s, besonders bei Rogg en und Hafer, ausgelost. Riibensamentrager erhielten 
Ausfalle durch W i n d  b r u c h. Futterriiben erlitten bei verspateter Ernte im 
November noch teilweise Fr o s t s  ch a d e n  durch den frii hzeitigen Frosteinbruch. 
Die kiihle und trockene Witterung im Friihjahr war dem Auftreten tierischer 
Schadlinge im allgemeinen nicht giinstig, bis auf E r  d f l  o h, R ii b e  n fl i e g e und 
R a p s g l a n z k af e r. Die B la t t l a u s e  kamen erst im warmen Hochsommer zu 
nennenswerter Vermehrung. Der Tipula-Schaden war gering, der S p e r l ings 
schaden dagegen wieder bedeutend, besonders an Sommergerste. Dfe W ii h 1-
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m a  u s  wurde g.llgemein an Gemusearten, an Obstgewachsen sowie an Getreide
saaten (Oktober) als Schadling gemeldet, wahrend die Fe 1 d m a  u s  stellenweise 
Kernobstbaume und Getreidesaaten sc hadigte. An Zierpflanzen (Fn1hlingsblumen 
wie Krokus, Scilla, Primel, Stiefmutterchen) wurden V 6 g e 1 schadlich, W i 1 d -
t a u  b e  n uberfielen uberall auflaufendes. �eg;1:1minosengemenge. 

2. Unkrauter

Die Unkrautentwicklung wurde zunachst durch das trockene Fruhjahr gehemmt 
und erst durch den feuchten Spatsommer wieder stark gefordert (Winterolsaaten 
mit bluhendem He d e r i ch und A ck e r s e n f  noch im Oktober). In Getreide 
machten sich W i n d h  a l m ,  V o g e l m i e r e  und S a a  t w u ch e r b l  u m e ,  auf 
Marschboden auch das K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t wieder unangenehm bemerkbar. 
Luckige Kleebestande waren starker verunkrautet. Im Gemuse-, Erdbeer- und 
Maiblumenanbau wurden mit den neuen Unkrautpraparaten erfreuhche Anfangs
erfolge erzielt. 

3. Getreide

An Winterroggen wurde gelegentlich S tock a 1 c h e n  befall, an Sommerroggen 
haufiger M u t t e r  k or  n besatz festgestellt. Auch resistente Sorten von Winter
gerste (,,Dea", ,,Domina" u. a.) zeigten starkeren G e t r e i d e m e h l t a u, z. T. auch 
Fu B kta n k h e i t e n  durch ungunstige Vorfruchte. Der Schaden durch Wei z e n 
g a l l m u ck e n, F r i t f l i e g e, Br a ch f l i e g e  und G e t r e i d e h a l m w e s p e  war 
gering. 

4. Haddriichte

a) K a r t o f f e l n
Der K a r t  o f f  e 1 k a f e r  wurde durch die ungunstige Fruhjahrswitterung in seiner 
Entwicklung stark beeintrachtigt, so daB er auf manchen Kartoffelfeldern erstmals 
gar nicht mehr auftrat (vgl. Abschn. III, 1). Die K r a u  t f  a u  1 e (Phytophthora

infestans) wurde an Fruhkartoffeln erst Ende Juni bemerkbar, wobei die Sorte 
,,Saskia" wesentlich starker befallen war als die Sorte ,,Erstling". Infolge der 
trockenwarmen Juliwitterung kam der Krautfaulebefall bei den mittelfruhen 
Sorten erst um die Monatsmitte zustande und blieb meist auf die Spitzen der 
Fiederblattchen beschrankt, war also erhebhch schwacher als in den beiden Vor
jahren und fuhrte erst im August zum Absterben des Krautes. Zu dieser Zeit 
waren die meisten Spatsorten noch wenig befallen. Die Br aun f a  u 1 e der Knollen 
nahm erst bei der Mieten- und Scheunenlagerung der anfalligen Sorten merklich 
zu. Die anderen Kartoffelkrankheiten, wie W u r z  e 1 t 6 .t e r krankheit, K a r -
t o f f e 1 s c h o r f , E i s e n f 1 e c k i g k e i t und A b b a u k r a n k h e i l e n , 
traten nur stellenweise merklich und im ganzen nur ma.Big stark auf. 

b) Rub e n
Der W u r z  e 1 b r a n d  gnff in der ersten Maihalfte ziemlich stark um sich. Gegen 
Monatsende kam eine verbreitete Eiablage der R u b e n  f l  i e g e zustande. Die 
naBkalte Witterung im Juni verzogerte die Eiablage und auch die Entwicklung 
der Rubenpflanzen, so daB ohne BekampfungsmaBnahmen erhebliche Schaden 
zustandegekommen waren. Die erste Eiablage erstreckte sich bis in die erste 
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Junidekade hinein, in der zweiten Junihalfte kam es erneut zur Eiablage. Die 
Bekampfung muBte aus diesem Grunde durch 2 Spritzungen erfolgen, soweit kein 
Insektizid mit groBer Dauerwirkung schon beim ersten Male eingesetzt warden 
war. Die Spritzungen erfaBten auch die ersten Bl a t t  l a  u s  ansiedlungen, so daB 
die Blattlausentwicklung, auBer durch die ungtinstige Witterung, auch dadurch 
fast vollig gehemmt wurde, bis der trockenwarme Juli eine Wende brachte. Die 
zweite Rtibenfliegengeneration schadete nur stellenweise starker, die dritte gar 
nicht mehr. Die Bla t t f l e cke n k r a n k he i t  (Cercospora beticola) trat nicht 
merklich auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Der R a p s g l a n z k a f e r  befiel die Winterolfriichte auffallend stark, selbst noch
mals wahrend der Nachbltite trotz Bekampfung im Knospenstadium. Die Sommer
olfriichte litten mehr unter Er d f l  6 he n ,  ebenso wie die Steckriiben. Die Schwarze 
Bo hne n bla t t l a u s  trat an Ackerbohnen erst in der zweiten Junihalfte schwach 
auf. Im Juni befiel die Ko hl f l  i e g e die Steckrtiben im Saatbeet recht erheblich. 
Auch Er d f l  oh e und B l a  t t l  au s e schadeten den Kohlrtiben. Tip u 1 a war auf 
Griinland nicht bemerkbar. Ab Ende Juli war trotzdem leb hafter Flug der Wiesen
schnake festzustellen, und der feuchte Herbst· war fur die Larvenentwicklung 
gtinstig. Im Herbst war auch starkerer R o s t  befall an Wiesengrasern zu bemerken. 
Die Winterolsaaten hatten im August/September unter Er d f 16 he n nicht wesent
lich zu leiden, sondern nur unter der Un k r a u  t entwicklung. 

6. Gemiise

Er d f l  6 he schadigten im trockenen Mai starker an Kohlarten. Blumenkohl und 
noch mehr Wirsingkohl erlitten stellenweise schwere Schaden durch den GroBen 
und Kleinen Ko hl t rie b rii B l e r. Verbreitet traten wieder Ko hl f l i e g e  und 
Ko hl he r z d r e hm ti cke auf. Klemmherzbildung (M o 1 yb d a n m a n g e l) war 
nur nqch stellenweise zu beobachten. Buschbohnen litten unter der Br en n -
f l e ck e n k r a n k he i t ,  ferner durch S p i n n m i l b e n ,  Bl a t t w a n z e n  und Er d 
r a u p e n  starker, weniger unter S chw a r z b e i n i g k e i t, Bo hn enf l i e g e und 
S chn e ck e n  fraB. Stangenbohnen zeigten Bo hnen r o s t. Spinal war vielfach 
von der R ti b e  n f l  i e g e befallen, Mohre und Petersilie von der M 6 h r e  n f l  i e g e ,  
Zwiebel von der Z w i e b e l f l i e g e, besonders stark Porree und Zwiebel von der 
L a u chm o t t e. Salat zeigte haufiger M osa i k k r a n k he i  t ,  Tomaten ma.Big stark 
verschiedene V i r u s k r a n khe i t e n  sowie die Fru cht b r a u n e ,  Sellerie die 
B l a  t t f l  e ck e n k r  a n k h  e i t ,  Papri ka und Petersilie unter Glas (Spatherbst) 
Sc 1 er o tin i a - Befall. 

7. Obst

An Apfel, Pflaume und Zwetsche trat die R ote S p i n n e  infolge der Trockenheit 
und Warme in der zweiten Maihalfte anfangs recht stark auf. Ebenfalls waren der 
H i m b e e r k a f e r ,  der Er d b e e r b l tit e n s t e che r und die P f l a u m e n s a g e
w e s p  e haufig festzustellen. Von den Rau pen schadeten insbesondere die vom 
Kl e i n e n  Fr o s t s p a n n e r  an Apfel und Schattenmorelle. Der .S char f 
(Fusicladium) gelangte erst <lurch die feuchte Juniwitterung zu spater und 
schwacher Ausbildung. Wahrend zu dieser Zeit die G r au f a  u l e  der Erdbeere 
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verbreitet auftrat, zeigte sich der E r  d b e e r  m e  h 1 t a u  nur stellenweise stark. 
Blattlause, z. B. die A p f e 1 b 1 a t  t l  a u  s und die M e  h 1 i g e P fl a u  m e n  b 1 a t t  1 a u  s, 
entwickelten sich im Laufe des Sommers auch noch beachtlich. Fur den A p f e 1-
w i ck l e  r flug waren die kalten Sommernachte ungunstig. Die Ausbreitung van 
Sch o r  f (Fusicladium) und Mon i Ii a - Fruchtfaule wurde durch das trockenwarme 
Juliwetter ziemlich gehemmt. 

8. Sonderkulturen

Von den zahlreichen Krankheiten und Schadlingen im Zierpflanzenbau waren 
erwahnenswert: Das allgemeine Auftreten der Cyclamen-Wu r z e l b r a u n e  (trotz 
Erddampfung), die Ve rt i c i I Ii um-Welke (Tracheomykose) der Chrysanthemen, 
die F u s a r  ium-Wel ke der Nelken und Astern, die S ch w a r z fl e  cke n kr a n k

h e i  t (Conioth yrium) an Hell eborus, der R o t e.B r enner an Amar yl lis, die 
Ol flecke n kr a n kh e i t  der Begonie (selten), die We i ch h a utm i l b e n  
(Cyclamenmilbe und Breitmilbe) an verschiedenen Zierpflanzen, der G 1 a d  i o I e n  -
b 1 a s  e n  fu B, die V e  i 1 eh e n  b l a  t t g  a 11 m ii ck e, die Blattfleckenkrankheit 
(Bot r ytis ) und der Wu r zel s p i n n e r  an Maiblumen, der K l e i n e  F1o s t
s p a n  n e r  an Buchenhecken. 

9. Vorratsschadlinge einschl. Wohnungsschadlinge

Mehrfach wurden Sch i nke n k a fe r in chinesischem Trockeneigelb testgestellt, 
und zwar Vollkerfe ohne Puppenwiegen, so daB offenbar der Schadling auf der 
Seereise aus der Koprahauptladung ubergegangen war. Der Ge t re  id e -
s ch i m m e l ka fe r  trat wiederholt neben S p e ckka fe r artenin indischem Fisch
mehl auf. Der K l e i n e  Ta b a kka fer fand sich an Kopra-Expeller, in Tapioka und 
ErdnuBmehl sowie, zusammen mit dem S ch w a r z  e n  Ge t r e i d e n a g e r  und der 
K a  k a o m o t t e, an ostafrikanischem Tabak. K u n d e  k a fe r fanden sich u. a. m 
Linsen aus Libanon. Kolumbianischer Rohkaffee traf hin und wieder leicht befallen 
mit dem K a  ff e e b o h  n e n  k a fer ein. In schwarzen Tee waren einmal zahlreiche 
M e s s i n g  k a fe r (Imagines) eingewandert. Persische Rosinen (Kistenware) waren 
mit Get r e  i d e s  chm a 1 k a fern besiedelt, mexikanisches Bienenwachs mit der 
K l e i nen Wa ch s m o t t e, Johannisbrot aus Marokko mit der J o han n i s b r o t
m o t t e, in- und auslandische BI.ii.ten-, Blatt-, Frucht- und Wurzeldrogen mit der 
S a m e n m o t t e  befallen. Der S a m e n z u n s l e r  trat auf an HaselnuBkernen und 

geschalten Mandeln aus der Levante, an Erdnussen und besonders stark an 
italienischen Pistazien. K 1 e e. s a m e  n w e  s p e n  wurden mehrfach an Kleesaat
importen g.efunden. 

Eine auBergew6hnliche Milbenplage entstand durch die M e  h 1 mi 1 b e  (Tyro
g lyphus iari nae), daneben durch die P fl a u m e n m i l b e  (Glyciphagus cadaverum) 
an Serradella-, Runkel- und Rotkleesamereien auf einem Neubauspeicher. Dies 
weist auf die milbenbegunstigenden Umstande in Betonbauten hin, die sonst in 

bekampfungstechnischer Hinsicht gunstigere Voraussetzungen bieten als die viel
fach uberalterten, holzgedielten Speicher im Hamburger Hafen. 

10. Holzschutz

In etwa zwei Dritteln der rund 200 Falle van Holzzerstorung handelte es sich um 
holzzerstorende Pilze, in einem Drittel um holzzerst6rende Insekten als Schadens
erreger. Unter den holzzerst6renden Pilzen uberwog wieder der E c h t e H a u s  -
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s ch w a  m m, so daB sein Vorkommen trotz der fortgeschrittenen Wiederaufbau
tatigkeit noch nicht nachgelassen hat. Mit·groBem Abstande folgten dann K e  11 e r  -
s ch w a m m  und Po r e n s ch w a m m. Andere Merulius- und sonstige Pilzarten 
lag en nur vereinzelt vor. Mehrfach ging es um V e r b  l a  u u n g e n, einmal wurde 
auch der hausbewohnende Ti n t l i n g  gefunden. Von den tierischen Holzschad
lingen traten wieder Po ch k a f e r  (Anobien) und der H a u s  b o ck hervor. Einzel
funde betrafen u. a. noch den B o h r  r i.i BI e r, den BI a u  e n  Sch e i b e  n b o ck , den 
R o  t h a l s b o  ck, den F i ch t e n  b o ck, den Kief e r n  b o ck und H o lzw e s p e n 
arten. 

11. Bienenschutz

W&.hrend der Obstbaumbhite wurden auf den Obsthofen im Erwerbsanbaugebiet 
(III. hamburgische Meile des Alten Landes) wieder Proben von Spritzbruhen 
wahrend des Einsatzes gezogen und auf Insektengifte untersucht. Zuwiderhand
lungen gegen die Bienenschutzverordnung wurden nicht festgestellt, nachdem die 
Obstbauern durch ein Merkblatt (Postwurfsendung) auf ihre Pflichten hingewiesen 
warden waren. 

IJI. Lenkung- und DurchfQhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

1. Kartoffelkaferbekampfung

Die am 28. Mai 1952 im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt T. I, Nr. 26, 
erschienene ,,Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkafers" (vgl. Amtliche 
Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 4. 1952, 180-182) hatte auch im Berichtsjahre 
voile Giiltigkeit. Die Bekampfungsmittel wurden sornit weiterhin kostenlos an die 
in Frage kommenden Nutzungsberechtigten verabfolgt. Auch an der Verteilung 
der Mittel durch die Dienststellen der Bezirksverwaltung (Ortsamter und AuBen
stellen) anderte sich nichts. Kurze Warnmeldungen iiber das Erstauftreten von 
Kafern und Larven sowie diesbeziigliche Bekampfungshinweise wurden zeit
gerecht durch die ortliche Tagespresse und den Landfunk des Norddeutschen 
Ruridfunks bekanntgegeben. Die Befallsdichte war, ahnlich wie im Vorjahre, in 
den einzelnen Stadtteilen recht unterschiedlich, blieb aber weit hinter der des 
Vorjahres zuriick, so daB zahlreiche Kartoffelanbauflachen wahrend der ganzen 
Vegetationsperiode vollig befallsfrei waren. Demzufolge war auch die Zahl der 
Meldungen mit 1418 er heblich niedriger als im Vorjahre mit 2159. Die 
BekampfungsmaBnahmen begannen mit dem Auftreten der ersten Larven
generation, wobei vielfach gleichzeitig termingerecht gegen Phytophthora 

gespritzt wurde. Von der etwa 3000 ha groBen Kartoffelanbau flache wurden 
482, 11 ha gespritzt und 57,88 ha gestaubt, d. h. insgesamt 539,99 ha = 18 0/o mit 
chemischen Mitteln behandelt. Zur Anwendung kamen ausschlieBlich Lindan
praparate, und zwar 0,3 t Spritzmittel und 1,2 t Staubemittel. Bezuglich der staats
eigenen Gerate sei abschlieBend erwahnt, daB das im Jahre 1951 beschaffte 
Winkelstrater-Spritz- und -Staubegerat als Schrott verkauft wurde, da es nicht 
mehr gebrauchs- bzw. reparaturfahig war. 
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2. Sperlingsbekampfung

Von den im Jahre 1954 auf Staatskosten beschafften 500 S c h w i n g schen Fallen 
konnten in den Kleingartenbezirken emige unter die standige· Kontrolle von 
Vogelschutzberatern gestellt werden. Das Fangergebnis belief sich auf 4654 
Sperlinge. AuBerdem wurden noch 823 Sperlingseier und eme Anzahl Jungelstern 
und Krahen von den Betreuern vernichtet. Eine Bekampfungsaktion mit gri.in
gefarbtem Strydminweizen kam nicht zur Durchfi.ihrung, da hierfi.ir keine Staats
mittel zur Verfi.igung standen und die Nutzungsberechtigten einer Selbstfinanzie
rung ablehnend gegeni.iberstanden. 

3. Bisamrattenbekampfung

Zur Intensivierung der BekampfungsmaBnahmen in der ,,Ill. Meile" des Alten 
Landes wurden zur Untersti.itzung des Amtlichen Bisamjagers fi.ir dieses Gebiet 
zunachst acht Privatfanger mit Wirkung vom 1. Mai zugelassen , nachdem sie zuvor 
vom Bundesbeauftragten fi.ir die Bisamrattenbekampfung geschult worden waren. 
Vom Bisamjager selbst wurden daruber hinaus die Wasser- und AbfluBsysteme 
des. gesamten Staatsgebietes unter Kontrolle gehalten. 

Es wurden vernichtet durch: 

Alttiere 
Jungtiere 
Embryonen 

Insgesamt: 

Bisarnjager 

317 

383 

341 

l 041 

Fanger 

344 
278 

398 

1020 

Zusarnmen 

661 

661 

739 

2 061 

Durch den Einsatz der Privatfanger korinte das Gesamtergebnis der zur Strecke 
gebrachten Alt- und Jungtiere im Vergleich zum Vorjahre somit nahezu ver
doppelt werden. Die Tatigkeit von Schwarzfangern dauerte auch im BerichtsJahre 
weiterhin an. Es wurden sowohl Bisambaue aufgegraben als auch eine Anzahl 
Greiffallen entwendet. 

4. Wiihlmausbekampfung

Da die Verordnung zur Bekampfung der Feld- und Wi.ihlmause vom 28. 7. 1953 
(vgl. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen N. F. 6. 1954, 25-26) keine Moglich
keit gibt, amtlicherseits bestimmte Bekampfungstage festzusetzen, �onnte den in 
der zu Hamburg gehorenden ,,III. Meile" des Alten Landes ansassigen Erwerbs
obstbauern lediglich empfohlen werden, sich an der fi.ir Anfang November in der 
I. und II. Meile vom Land Niedersachsen angesetzten Wi.ihlmausaktion zu 
beteiligen. Wie durdl Kontroll.en festgestellt werden konnte, ist der grofite Teil
der in Frage kommenden Nutzungsberechtigten dieser Empfehlung auch nach
gekommen. Der Erfolg kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die zur 
Anwendung gelangte Menge an Kodermitteln hat mit 2,5 t den Stand des Vor
jahres erreicht. 
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IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriifung 1955/56

Zahl der Priifungsmittel 
Versuche Zahl der 

Vergleichsmittel 
Zahl der 

Mittel Konzentration Mittel " Konzentration 

Hauptpriifungen 89 140 ·170 41 47 
Vorpriifungen 20 25 43 20 

. 20 
Sonstige Versuche 7 24 25 7 7 

116 189 238 68 74 

2. Eigene Versuche

Folgende Probleme wurden in eigenen Versuchen weiterbearbeitet oder neu auf
gegriffen: 

a) Erdbeermilben in Erdbeerkulturen, Weichhautmilben an Zierpflanzen

b) Giftwertbestimmung an Friichten gespritzter Erdbeerpflanzen

c) Mehltau und Botrytis an Erdbeeren

d) Erdbeeralchen

e) Unkrautbekampfung in Gladiolen, Erdbeeren und Porree

f) Rost an Pfefferminze

g) Umfallen der Stiefmutterc:hen

h) Bakterielle Wurzelhalsfaule und Coniothyrium-Sc:hwarzfleckenkrankheit an
Helleborus

i) Bandstreifenkrankheit (Heteropatella valtellinensis) der Nelke

k) Veilchengallmiicke

1) Gemiisefliegen (Kohl, Mohre, Zwiebel)

m) Virusnac:hweis im Testpflanzenverfahren

n) Beizversuche zu Ruben

o) Wurzelfestigkeit von TonrohrausguBmassen.

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Auf landwirtschaftlichen Flachen wurden die Versuche zur Bekampfung hart· 
nackiger Unkrauter (z. B. Vogelmiere in Wintergerste) mit Raphatox, BNP 30 und 
2,4,5 T-haltigen Wuchsstoffmitteln fortgesetzt. Im Versuchsgarten des Landes
bundes der Kleingiirtner wurden fur Fachberater, Fachberaterinnen und Mitglieder 
Schauversuche zur Bekampfung von Mohren- und Zwiebelfliegen angelegt. AuBer
dem wurden in Dungungsparzellen Vergleiche uber die Wirkung von Volldiingern, 
Spurenelementdiingern und Humusdungern demonstriert. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)
Infolge des auBerordentlich strengen Winters 1955/56 muBte dieEinfuhr spanischer 
Zitrusfri.ichte vorzeitig eingestellt werden. Die Menge der im Berichtsjahre' unter
suchten Friichte ging daher gegeni.iber dem Vorjahre um 87 656 t zuriick. Da durch 
den scharfen Frost in Spanien nicht nur ein groBer Teil der Zitrusernte vernichtet, 
sondern auch der Bestand an tragfahigen Baumen, insbesondere der friihen 
Sorten, dezimiert worden war, muBten die Importeure zu Beginn der Winter
saison 1956/57 ihren Einfuhrbedarf in andern Landern decken. Neben Sendungen 
aus der Si.idafrikanischen Union, Kalifornien, Florida, Israel, Brasilien, Argentinien 
und Spanien muBten daher auch solche aus Mexiko, Chile, Australien, Paraguay 
und Kuba untersucht werden. Quarantaneschadlinge wurden in Einfuhren aus den 
Landern des amerikanischen Kontinents nicht festgestellt; dagegen konnte in 
einem Falle aus Apfelsinen brasilianischer Herkunft Anastrephia spec. (wahr
scheinlich A fraterculus Wied.) gezogen werden. 
Bei der Ausfuhr von Pflanzkartoffeln machte sich das Fehlen einheitlicher Unter
suchungsbestimmungen besonders unangenehm bemerkbar. Die Ausfuhr von 
Fri.ichten nach Berlin ging aus den obengenannten Grunden im Rahmen der 
witterungsbedingten Abnahme der Obsteinfuhren voriibergehend zuriick. Auf
fallend ist dagegen die Zunahme der Ausfuhren in die sowjetische Besatzungs
zone, fur die mehrere Schiffsladungen chinesischer Apfel und Mandarinen zu 
untersuchen waren. Die Apfel waren z. T. von der San-Jose-Schildlaus befallen; 
sie wurden nach Blausaurebegasung in die Tschechoslowakei weitergeleitet; 
dagegen zeigten die Mandarinen keinerlei Schadlingsbefall. 
Zuriickweisungen von Obstsendungen erfolgten wegen Befalls mit der Mittel
meerfruchtfliege; auBerdem muBten em1ge Nelkensendungen zumeist 
Geschenksendungen - wegen Uberschreitung der Einfuhrfristen von der Einfuhr 
ausgeschlossen werden. 
Eine Ubersicht iiber die abgefertigten Einfuhr- und Ausfuhrsendungen gibt die 
folgende Zusammenstellung: 

1. Einfuhr

Friichte 
Blumenzwiebeln und -knollen 
Schnittblumen und Bindegriin 
Kartoffeln 
Samereien 
Lebende Pflanzen 

Zuri.ickweisungen: 
Schnittblumen und Bindegriin 
Fri.ichte 

2. Ausfuhr

Samereien 
Kartoffeln 
Fri.ichte 
Baumschulerzeugnisse 
Blumenzwiebeln 
Sonstiges 

14 

Sendungen 
3 349 

77 

532 

7 

93 

36 

4 094 

30 

43 

133 

159 

5 

13 
1 755 

2 065 

kg 
285 739985 

305390 

16643 

154594 

10964 

8660 

286236236 

15 
1 358123 

23 970789 

3150603 

16289 

4770 

2 142584 
--- --� ---

29 285035 
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3. Ausfuhr n�ch Berlin

Friichte 
Kartoffeln 
Samereien 
Blumenzwiebeln und -knollen 
§onstiges •)

4. Ausiuhr in die sowjetische Besatzungszone

FriidJ.te 
Samereien 
�nstiges .. ) 

•) Lebende Pflanzen, Gemiise, Niisse. 
0) Lebende Pflanzen.

Sendungen 

4 213 
8 

36 
2 

472 

4 731 

591 
44 
2 

637 

VI. Veroffentlichungen

kg 

40 779854 
57630 
94326 
1083 

3 078095 
44 010988 

25 406378 
306126 

230 
2? 712734 

AuBer zahlreichen Artikeln in der Tagespresse und in lokalen Fachblattem ( .,Bauern und 
Gartner", Verbega-Mitteilungen", .,Der Hamburger Kleingartner", Jahrbuch der Ham
burger Kleingartner, .,Land und Frau") erschienen noch folgende Veroffentlichungen: 
Miel l e r, H.: Zur Bisamrattenbekampfung in Hamburg 1953-55. Stadte-Hygiene 8. 

1956, 188-89. 
-, Die Bekampfung der Bisamratte in Hamburg im Jahre 1955. Hamburg in Zahlen 

1956, H. 7, S. 61-64. 
-, Pflanzenschutz-Warndienst im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg 1954/55. 

Anz. f. Schadlingskde. 29. 1956, 153-155. 
Mul l e r, H. W. K.: Die Cyclamenmilbe und andere Weichhautmilben - ihre Bekampfung. 

-, 

-, 

-, 
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Gartenwelt 56. 1956, 119
-:-

121. 
Zurn Auftreten und zur Bekampfung der Erdbeermilbe. 3. Beitrag. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 8. 1956, 65-69. 
Zurn Auftreten und zur Bekampfung von Milben (Tarsonemiden) an gartnerischen 
Pflanien. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 8. 1956, 98-102. 
Vorschlage zur DIN 4038 - Wurzelfestigkeit von VerguBmassen. Bitumen, Teere, 
Asphalte, Peche 7. 1956, 428__:_429. 
Hausbock. Pflanzenschutzkalender 1956, 51./52. Woche. 



Freie und Hansestadt Bremen 

Pflanzenschutzamt Bremen 

Leiter: Regierungs- und Landwirtschaftsrat Dr. Otto No It en i us. 

Anschrift: (23) Bremen, Parkallee 79. 

I. Allgemeiner Beridlt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Die Organisation und der Personalbestand des Pflanzenschutzamtes Bremen 
blieben im Kalenderjahre 1956 gegeniiber dem Vorjahre unverandert. Das 
Pflanzenschutzamt Bremen ist eine staatliche Dienststelle und untersteht der 
Dienstaufsicht des Senators fur die Wirtschaft, Abt. Ernahrung und Landwirtschaft. 
Der Leiter des Pflanzenschutzamtes ist zugleich Referent fur Pflanzenschutz bei 
dieser Behi:irde. 

Der P e r s o n  a 1 b e s t  a n d  des Pflanzenschutzamtes setzt sich wie folgt zusammen: 

Wissenschaftliche Krafte 
Pflanzenschutztechniker 

Biirokrafte 
Gartner 
Sachverstandige fur die Pflanzenbeschau 
Hilfssachverstandige fur die Pflanzenbeschau 

2 (Landesmittel) 
2 (1 Bundesmittel, 

1 Landesmittel) 
1 (Landesmittel) 
1 (Landesmittel) 
3 (Landesmittel) 

40 (Landesmittel). 

2. AufkUi.rung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Fur Bauern, Landwirtschaftsmeisteranwarter, Landwirtschaftsschiiler, Kleingartner 
und Kleinsiedler wurden Vo r t  r a g e  mit Lichtbildern gehalten. R a d i o  Bremen 
erhielt wie bisher monatlich einmal aktuelles Pflanzenschutzmaterial fur die an 
jedem Sonntag gesendete Kleingartnerviertelstunde. Die Ta g e sp r e  s s e erhielt 
wahrend der Vegetationszeit wi:ichentlich kurze Aufsatze, die auf die Interessen 
des Kleingartners abgestimmt waren. 
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An der groBen bremischen L a n d e s a u s s t e l l u n g  .,Landwirtschaft und Wirt
schaft" in der letzten Augustwoche war das Pflanzenschutzamt auch in diesem 
Berichtsjahre mit einem eigenen Zelt beteiligt. Im Blickfang stand ein GroBplakat 
mit einer Warnung vor dem Kartoffelnematoden durch den zwar nicht schonen, 
aber recht erfolgreichen Knittelvers: 

Kartoffelnematode 
ist leider .,groBe Mode"; 
ein Schadling schwerster Sorte 
hier und an manchem Orte. 
Viel gute Ertle ist verseucht, 
selbst wenn sie's noch nicht sichtbar zeigt. 
Sieh fleiBig drum die Bilder an 
und lern', wie man's verhindern kann! 

Daneben wurden wichtige Eigenschaften neuer Bekampfungsmittel ubersichtlich 
dargestellt, u. a. m. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Auskunfte wurden in groBem Umfange mundlich und schrifthch vom Pflanzen
schutzamt eingeholt. Mitgebrachtes oder eingesandtes Material erforderte in 
vielen Fallen Bestimmungsuntersuchungen. Einzelberatung ergab sich haufig bei 
der Uberwachung der Kulturen und bei den Nematodenprobenahmen. Neben die 
taglich anfallenden Beratungen im Acker-, Obst- und Gemusebau trat die 
Betreuung der Gartenbau- und Zierpflanzenbetnebe. GroBgartnereien der 
Gruppen .,Azerka", .,Jungpflanzen"_, .,Stauden" und .,Blumenzwiebeln", die das. 
Gutezeichen fuhren, wurden im Laufe des Jahres wiederholt uberpruft und beraten. 

4. Meldedienst, Warndienst

Der M e  1 d e  d i e  n s t an die Biologische Bundesanstalt und an das Bundes
ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten grundete sich auf eigene 
Beobachtungen und auf die monatlichen Meldungen der fiir uns tatigen Bericht
erstatter, die allerdings nur recht unregelmaBig eingingen, ein in Anbetracht der 
sorgfaltigen eigenen Beobachtungen unseres relativ kleinen Dienstbere1ches Zll 

verschmerzender Schaden. 

W a rn m e l d un ge n  wurden wahrend der Vegetationszeit regelmaBig einmal in 
der Woche uber Tagespresse und Rundfunk abgegeben. Mit den genannten 
Publikationsorganen war ferner vereinbart, in dringenden Fallen auch weitere 
Warnmeldungen durchzugeben. Aus zahlreichen Anfragen, die auf Grund der 
Warnmeldungen eingingen, konnte wachsendes Interesse am Warndienst fest
gestellt werden. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden und mit dem

Schadlingsbekampfungsgewerbe

Mit der bremischen Landwirtschaftskammer, derStaatlichenLandwirtschaftsschule, 
der Staatlichen Landwirtschaftlichen Beratungsstelle, dem Landesverband der 
Kleingartner und Kleinsiedler und dem Landesverband der Schadlingsbekampfer 
bestand wie bisher eine harmonische Zusammenarbeit. 
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6. Allgemeine Uberwachungsma6nahmen

Obstbaumschulen, Einschlagstellen des Obstbaumhandels und Gartenbaubetriebe 
wurden stichprobenweise auf San-Jose-Schi l d l a us-Befall und andere 
Schadigungen untersuc hC Die San-Jose-Sc:b.ildlaus wurde bisher nic:b.t festgestellt. 
Die Kleingarten- und Hausgartengebiete in der Umgebung der Hafenanlagen 
wurden mit negativem Befund auf Befall durch M i t t  e 1 m e  e r  f r  u c h t f l  i e g e 
iiberwacht. 

Die L o h n  s a a t  be i z s t e 11 e n  wurden in ihrer Arbeit iiberwacht und beraten. 

Die Bodenuntersuchungen auf K a r t  o f f  e 1 n e mat o d e  n zysten wurden fort
gesetzt. 

Die Uberwachung des K a r t  o f f  e 1 k a f e r  s und seiner Bekampfung wurde in der 
bisherigen Weise fortgesetzt. 

Die Lager von Importgetreide wurden auf Befall durch G e t  r e  i d e s  ch a d 1 in g e 
iiberwacht. Positive Befunde ergaben sich vornehmlich bei Futtergetreide siid
amerikanischer und afrikanisc:b.er Herkiinfte. Im Berichtsjahre wurden erstmalig 
Begasungen von leeren Schiffsladeraumen mit Methylbromid gegen Getreide
schadlinge, insbesondere Kornkafer, iiberwacht und attestiert. 

II. Widltige l<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Schadlinge

Fiir die Bestellungsarbe1ten war die Witterung zum Fnihlingsanfang recht giinstig. 
Fiir das Wachstum selbst war sie indessen nur wenig fordernd. Es fehlte an Warme 
und ausreichender Bodenfeuchte. Die Sommergetreidesaaten lagen daher lange 
Zeit im Boden, ohne zu keimen. A u f l a u f s ch a d e n  wurden jedoch spater durch 
gute Bestockung ausgeglichen. Auch die Obstbaumbliite begann 2-3 Wochen 
spater als in Normaljahren. Die trotzdem reichliche Ernte war infolge fortdauernd 
seltener Sonnentage geschmacklich und in der Lagerfahigkeit beeintrachtigt. 
W ii h 1 m a  u s e  verursachten stellenweise in Erwerbsgartnereien und Kleingarten 
erhebliche Sc:b.aden im Obst- und Gemiisebau. Durch N a ck t s ch n e ck e n  ent
standen in feuchten Lagen Schaden an Gemiisearten und Getreide. Sp e r l i ng e  
und W i 1 d t a u  b e  n traten iiberali stark auf, wurden jedoch trotz ausgesetzte.r 
AbschuBpramien nicht im wiinschenswerten MaB reduziert. Im Griinland und in 
Garten bestand stellenweise eine starke M a u  1 w u r f s plage. Hauptnahrung der 
Maulwli.rfe ist 1m Bremer Gebiete der Regenwurm, wahrend der E n g e r l i n g  
keine Rolle spielt. Niitzliche Eigenschaften des Maulwurfs treten deshalb gegen
iiber den angerichteten Schaden vollig in den Hintergrund. 

2. Unkrauter

Der Besatz der Getreidebestande mit Unkrautern, die mit .Wuchsstoffmitteln 
schwer oder nicht beka.mpfbar sind, hat stellenweise zugenommen. Haufig anzu
treffende Unkrauter des Ackerlandes waren A ck e r  ho h 1 z a h  n ,  K 1 e t  t e n  1 a b -
kr a u t, K n o t e r i ch arten, K o r n b l u me, M e l d e, Qu e ck e n ,  Vo g e l m i e r e ,  
auf Marschboden auBerdem H u f  1 a t t i c  h ,  auf leichten Boden die Sa a t  w u c h e r  -
b l u m  e. Auf Griinland, wo die c:b.emische Unkrautbekampfung sich bisher wemger 
eingebiirgert hat, herrschten D is t e l n  und H a h n e  n fu  B arten, stellenweise auch 
B i n s e n,vor. 
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3. Getreide

Bei den Halmfriichten kam es durch die star ken Niederschlage ortlich zu La ger  n 
und A u s w u chs, ohne daB jedoch ahnhch schwere Schaden wie im Vorjahre ent
standen. Pilzkrankheiten des Getreides spielten keine ins Gewicht fallende Rolle. 

4. Hackfriichte

a) Kar t o f f e l n

Der Ka r t o f f e l kaf er  kam im Mai in unerwartet groBen Mengen aus dem Boden, 
so daB anfangs eine starke Eiablage festgestellt wurde. Infolge der ab 10. Juni 
einsetzenden naBkalten Witterung kamen die Eier jedoch nur in geringer Zahl zur 
Entwicklung, so daB LarvenfraB nur in wenigen Fallen und ohne spiirbare Schad
wirkung eintrat. DemgemaB war die Flad.le, auf der eine Kartoffelkaferbekampfung 
durchgefiihrt wurde, wesentlich kleiner als in friiheren Jahren. Die K r a u  t f  au  1 e 
(Phytophthora infestans) fand erst ab Ende Juli gi.instige Entwicklungsbedin
gungen. Mittelfruhe Sorten wurden besonders stark befallen. Kn o l l e n f a u l e  
war bei den meisten Sorten verbreitet, ohne aber zu starken Verlusten zu fiihren. 
Die Witterung forderte den Befall mit Rhizoct onia s ola ni und Sc h w a r z 
b e  in i g k  e i t. 

b) R u b e n

Die R ii b e  n f l  i e g e erschien in groBen Mengen, als die Ruben ihre ersten Blatter 
bildeten. Die Bekampfung wurde trotz Warnung vielerorts zu spat begonnen, so 
daB die Ruben dort um mehrere Wochen zuruckgeworfen wurden und ent
spredlende Minderertrage eintraten. Die V e r  g i 1 b u n g s  k ra n k  h e  i t  trat nur 
vereinzelt und sehr spat auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Im Futterkohl traten vielfach Schaden durch Ko h I f l  i e g e n  larven auf. 

6. Gemiise

In Kleingarten traten an allen Gemiisekulturen und an Erdbeeren Schaden <lurch 
D r a h t wti r m e r ,  T a u s e n d f u B l e r  und S c h n e c ken  ein. M o h r e n f lieg e  
und Z w i e b e  1 f l  i e g e erschienen ab Mitte Mai und richteten erhebliche Schaden 
an. Die Haltbarkeit der Zwiebeln und Schalotten war ungentigend. Starke Ausfalle 
bei allen Kohlarten durch Koh 1 f l  i e g e n  befall. Ko h 1 h e r  n i e trat stellenweise 
stark auf. In unbeharidelten Toma ten war starker Befall mit Phytophthora infest ans 

zu verzeichnen. Septoria an ungespritztem Sellerie ( B 1 a t t  f l e c k en  k r a n k  he  i t) 
trat allgemein stark auf. Stellenweise wurde erhebliches Vorkommen der L a u  c h
m o t t e an Porree festgestellt, doch waren die Schaden gering. Von allen Gemiise
arten hatten die Freilandgurken am starksten unter der ungunstigen Witterung 
zu leiden. 

7. Obst

An Kern- und Steinobst traten in Eichennahe auch an gespritzten Baumen starke 
Schaden auf durch F r o s t s p a n n e r fraB. Die R o t e  S p i n n e  verursachte, soweit 
keine Spezialspritzungen erfolgten, erhebliche Schiiden. Durch die N o r d  i s  c h e  
A p f e 1 w a n  z e wurden Apfel in ungewohnlich starkem AusmaBe miBgestaltet, so 
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daB der Prozentsatz an verkaufsfiihiger Ware teilweise sehr gering war. Unter
schiede der Sorten hinsichtlich ihrer Anfiilligkeit gegen Apfelwanze wurden nicht 
festgestellt. Ob s t b au m k r e bs war iiberall anzutreffen. Der Sch o r f befall 
{Fus icla d i um) war auch in ungepflegten Obstgarten relativ gering. Bei den 
Beerenobstarten wurde erheblicher Befall durch Joh a n n  i s  b e e r  g a 11 m i  1 b e  und 
durch Hi m b e e r  rut e n  s t e r  b e  n verursacht. An Erdbeeren gab es starke Ertrags
minderungen durch G r au s  chi m m  e 1 (Botrytis).

8. Sonderkulturen

In Baumschulen wurde stellenweise starker Befall durch Meh l i g  e P f l  au m e n  -
b 1 a t  t 1 au s und G r  ii n e A p f e 1 b 1 a t  t l  au s festgestellt. BI u t l  au s befall hat 
gegeniiber dem Vorjallre abgenommen. Eichen litten stellenweise stark durch 
F r o s t s  p a n n  e r fraB, Kiefern durch K i e f  e r n k n o  s p e n  tr i e  b w i  ck l e r. An 

Fichte trat stellenweise die G r  o B e  F i cht  e n  g a 11 e n l  au s auf. Koniferen aller 
Art zeigten starke Schaden an den Nadeln, die vermutlich auf physiologische 
Storungen im Winter zuriickzufiihren waren. 

Bei der Betreuung der Gartnereien wurden folgende Krankheiten und Schadlinge 
festgestellt: 

A z a le e  n g  a l l m i l  b e  an den Spitzentrieben von Azaleen, B 1 a t  ta.I c h e n  an 
Chrysanthemen und Phlox, F l i e d e r m o t t e  an Flieder, Sch au m z i k a d e n  an 
verschiedenen Zierpflanzen, Sch m i e r  - u n d · auch Sc h i  1 d 1 au s e an Warmhaus
pflanzen in Gewachshausern, L 6 f f  e 1 k r a n k  h e  it an Azaleen, besonders stark 
an der Sorte ,.LentegruB", Septoria-B l a t t fle ck e nkr a n k h e i t  an Chrysan
themen, B o try tis an Cyclamen und Pfingstrosen, E ch t e r  Meh l t au (Oidium 
hor tensiae) an Hortensiensteck.lingen, Fus a r i um-We 1 k e an N elken, Schwa r z  -
f l e ck i g k e i t  durch Pseudomonas delphinii an Rittersporn, Phy top h t ho r a -
Na B f  au 1 e in zwei Kakteenspezialbetrieben, Wu r z  e 1 b ra u n e an verschiedenen 
Blumenkulturen im Freiland, insbesondere an Gloxinien, So n n e n  b r a n d  schaden 
an Asparagussamlingen in einem GroBbetriebe. 

9. Vorratsschutz

Bei Einzelberatungen und Begehungen wurden als Vorratsschadlinge festgestellt: . 
K o r n k a f e r , R e i s k a f e r , G e t r e i d e p I a t t  k a f e r , M e h 1 k a f e r und K o r n -
m o  t t e ,  vereinzelt auch Meh l m i l  b e n  und Hau s m i l  b e n.St au b 1 a u s e  wurden 
haufig und zahlreich an Polstermobeln in Neubauwohnungen festgestellt. 

10. Holzschadlinge

Das Pflanzenschutzamt wurde in vielen Fallen um Rat und Aufklarung gebeten.

11. Bienenschutz

Mit den Imkern bestand gute Zusammenarbeit. Klagen iiber Bienenschaden sind 
dem Pflanzenschutzamt nicht zugegangen. 
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Ill. Lenkung und DurchfUhrung besonderer 

Bekampfungsaktionen 

1. Kartoifelkaierbekampiung

Da Kartoffelkaferlarven nur an wenigen Stellen und dort auch nur in geringer 
Zahl vorhanden waren, bot ihre Bekampfung keme Schwierigkeiten. Die Bekamp� 

fungsm1ttel wurden aus Landesmitteln beschafft und im Landesgebiet so verteilt, 

daB die Kartoffelanbauer aller Kategorien sie schnell greifbar hatten. Aus Grun
den der Wirtschaftlic:hkeit werden Flachen iiber 1000 qm im Spritzverfahren 

behandelt, wahrend auf kleineren Parzellen gestaubt wird. 

2. San-Jose-Schildlaus-Begehungsdienst

Die Uberwachung der Baumschulen und Obstgeholze auf San-Jose-Schildlaus 
konnte wegen der bisher stets negativen Befunde auf Stichproben beschrankt 

werden. Es ergaben sich keine Anzeichen fur die Entstehung von Befallsherden. 

3. Blattlauszahlungen an Kartofieln und Ruben

DasPflanzenschutzamt beteiligte sich wieder inZusammenarbeit mit demPflanzen

sc:hutzamt Hannover und dem Institut fur Hackfruchtbau der Biologischen Bundes

anstalt (Munster/Westf.) an Zahlungen und Beobachtungen der Blattlause an 
Kartoffeln und Ruben. 

IV. Versudlstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriiiung

An der amtlichen Mittelpri.ifung war das Pflanzenschutzamt Bremen folgender

maBen beteiligt: 

a) M1ttel gegen allgemeine Obstbaumsd1adlinge (Winterspritzmittel)

b) Mittel zur Keimhemmung an Kartoffeln

c) Mittel gegen Bohnenfliege

d) Mittel gegen Zwiebelfliege

e) Mittel gegen Mohrenfliege

f) Mittel gegen Kohlfliege

g) Mittel gegen Rote Spinne

h) Mittel gegen Unkrauter in Erdbeeren

i) Mittel gegen Unkrauter auf Wegen und Platzen.

2. Demonstrationsversuche

wurden laufend im Versuchsgarten des Pflanzenschutzamtes an Obst- und Gemi.ise
arten durchgefi.ihrt. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle

(Pflanzenbeschau}-

Die amtliche Pflanzenbeschau in Bremen hat ihren Schwerpunkt nach wie vor bei 
der Einfuhr. Eine Ubersicht liber die abgefertigten Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch
fuhrsendungen gibt die folgende Zusammenstellung: 

1. Einiuhr

Art der Sendungen

Blumenzwiebeln und -knollen 
Baumschul'erzeugnisse 
Schnittblumen und Bmdegriin 
Kartoffeln 
Friichte, vorwiegend Citrus 
Sonstiges 

2. Ausfuhr

Baumschulerzeugnisse 
Siimereien 
Sonstiges 

Insgesamt: 

Insgesamt: 

3. Durchfuhr nach Berlin

Friichte, vorwiegend Bananen 

Zahl derSendungen 

25 
6 

433 
L 

171 
30 

666 

4 
2 

42 

48 

79 

Gesamtgewicht 
in t 

12,7 
0,7 

17,4 
45,0 

16 188,0 
9,7 

16 273,5 

0,1 
0,002 

17 540,0 

17 540,102 

3 412 
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Land Berlin 

Pflanzenschutzamt Berlin 

Leiter: Regierungs- und Landwirtschaftsrat Dr. Gottfried Ficht n e r. 

Anschrift: (1) Berlin-Zehlendorf, Altkircher Strafie 1-3. 

I. Allgemeiner Beridtt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Organisation und Personalbestand des Pflanzenschutzamtes Berlin blieben gegen
iiber dem Vorjahre im wesentlichen unverandert. 

Der P e r s o n  a 1 bestand wurde. erweitert durch die Anstellung eines Sach
bearbeiters fur Bisarnrattenbekii.mpfung, der selbst auch als Jager tii.tig ist, und 
dem die Kontrolle der 3 Bezirksbisarnrattenjii.ger obliegt. 

1 Leiter 
2 wissenschaftliche Angestellte 
3 Diplomlandwirte als· Spezial-

fach.berater 
1 Sachbeaibeiter fur Bisamratten

bekampfung 
(3 Bisamjager) 

1 Pflanzensch.utztech.niker 

4 landwirtschaftlich-technisch.e 
Assis ten ten 

1 Sekretar 
1 Stenotypistin 
1 Laborant 
1 Laboratonumsarbeiter 
1 Laboratoriumsaufwartefrau. 

Erwii.hnt sei, dafl die 3 Diplornlandwirte (zwei von ihnen sind Landwirtschaftsrii.te 
z. Wv.) und 1 Pflanzenschutztechniker aus Bundeszuschussen, die 3 Bisarnratten
jii.ger aus Verfiigungsrnitteln der Bezirksii.rnter bezahlt werden.

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundiunk, Beteiligung an Ausstellungen

a) A l l g e rn e i n e s

Im Berichtsjahre fanden statt: 41 V o  r t  r ii. g e vor Kleingii.rtnern, Siedlern und 
Hausgartenbesitzern, wobei besonderer Wert auf die Schulung der Fachberater 
des Zentralverbandes der Kleingii.rtner, Siedler und bodennutzenden Grund
besitzer e. V. gelegt wurde. AuBerdem ist jeweils ein Re f e r  a t  vor den Fach-
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gruppen Blumen- und Zierpflanzenbau sow1e Landwutschaft des Landesverbandes 
Gartenbau und Landwirtschaft Berlin e. V. gehalten worden. Weitere Vortrage 
fanden anlafllich der Ausspracheabende fur Schadlingsbekampfer im Bundes
gesundheitsamt und vor der OTV, Fachgruppe ,.Parks, Friedhofe, stii.dtische 
Gartnereien", statt. Dr. H.-P. P 1 a t e  fiihrte 3 K u r  s e mit 6 bzw. 8 Doppelstunden 
iiber ,.Pflanzenschutz" an der Volkshochschule in Berlin-Zehlendorf durch und 
unterrichtete auBerdem an der Gartenbauschule Berlin iiber gartnerischen 
Pflanzenschutz; aus seiner Feder stammen auch 16 pflanzenschutzliche Beitrage im 
Organ des Zentralverbandes ,.Der Kleingii.rtner und Siedler". SchlieBlich wurden 
auch anla.Blich des Berufsleistungswettkampfes des Deutschen Junggartnerbundes 
die pflanzenschutzlichen P ruf u n g e n  abgenommen. 

b) P r e s s e
In der Tagespresse erschienen 20 Hinwe1se zur Bekampfung wichtiger Pflanzen
krankheiten und tierischer Schadhnge. 

c} B e  t e i  l i g u n g  a n  Au s s  t e  11 u n g e n
Anlii.Blich der ,.Griinen Woche 1956" brachte das Pflanzenschutzamt Berlin im 
Rahmen der Forstschau einen Beitrag zur Schii.dlingsbekampfung auf biologischer 
Grundlage. Zweck dieser A u s  s t e 11 u n g war zu zeigen, daB ein gesunder Wirt
schaftswald nicht nur seine Schadlinge, sondern auch seine Niitzlinge hat, die beide 
in einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander stehen. Kalamitaten, hervorgerufen 
durch spontane Ubervermehrung eines Forstscha.dlings - beispielsweise 1m 
Alterklassenwald des Reinbestandes -, sind daher kaum zu erwarten. 
Der Schwerpunkt innerhalb der hier gezeigten biologischen Schadlingsbekampfung 
lag auf dem Gebiete des Vogelschutzes sowie der Ansiedlung von Fledermausen. 
Da sich Vogel und Fledermause durch die unterschiedlichen Jagdzeiten innerhalb 
eines Tagesablaufr, recht gut erganzen, sollte durch Auswahl" dieser beiden Tier
arten die anzustrebende Harmonie des Waldwesens besonders unterstrichen 
werden. 
Eine zusatzlich aufgebaute L e h r  s c h a u mit den gebrauchlichsten Nistkasten
typen, Futterhauschen und -glocken, den Moglichkeiten des Quirlschnitts fi.ir die 
Ansiedlung der Freibruter usw. sollte vor allem die SchulJugend mit dem 
Gedanken des Vogelschutzes vertraut machen und dem Gartenbesitzer und Vogel
liebhaber die neuesten Erkenntnisse im wirtschaftlichen Vogelschutz vermitteln. 

3. Auskunft und Beratung

Die Auskunfts- und Beratungstatigkeit war auf allen Gebieten des Pflanzen- und 
Vorratsschutzes sehr rege. Besonderer Wert wurde auf die Besichtigung von 
Betrieben des Blumen- und Zierpflanzenbaues gelegt. 

4. Mel de- und W arndienst

Der Aufbau eines obstbaulichen W a r n di e n s t e s  begann in Berlin vor 4 Jahren. 
Auch im Berichtsjahre waren gute Erfolge zu verzeichnen. Die Grundregeln der 
Schorfbekampfung sind im Aprilheft der Zeitschrift ,.Der Kleingartner und Siedler" 
verbffentlicht worden. Ferner erfolgten bereits im April einschlagige Presse
hinweise. Anfang Juni wurde nochmals besonders auf die dringende Notwendig
keit der Schorfbekampfung aufmerksam gemacht. Am 10. Mai erging die Sage-
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wespen-Warnmeldung. Die Benachrichtigung fur die Bekampfung der Kirschfrucht
fliege erfolgte am 7. Juni. Wiederholte Informationen betrafen die Bekampfung 
der Spinnmilben, der Erdbeermilbe, des Grauschimmels an Erdbeeren, der 
Schwarzen Kirschblattwespe, der Geselligen Birnenblattwespe, der Mittelmeer
fruchtfliege und der Gespinstmotten. Die Obstmaden-Wammeldung wurde am 
2. Juli an die Bezirksverbande des Zentralverbandes der Kleingartner und Siedler
zur Weiterleitung an die Fachberater gegeben. Zurn gleichen Zeitpunkt erhielten
Presse und Rundfunk sow{e die Erwerbsobstanlagen diese Benachrichtigung. Im
Septemberheft der Kleingartner-Zeitschrift ist die Bekampfung des B1rnen
knospenstechers behandelt warden. AuBerdem brachte die Presse eine Warn
meldung mit Angabe der Bekampfungsmoglichkeiten. SchlieBlich wurde auf das
starke Auftreten van Mangelersd1einungen im Obstbau aufmerksam gemacht.

In der Landwirtschaft erstreckte sich der Warndienst vornehmlich auf Hinweise 
zur termingerechten und sachgemaBen Durchfuhrung der BekampfungsmaBnahmen 
gegen Kartoffelkafer, KrauW:i.ule der Kartoffel und Rubenfliege. Fur den Feld
gemusebau betraf er die Tomatenkrankheit, Gemusefliegen und den KohlweiBling; 
im Blumen- und Zierpflanzenbau die Rosenkrankheiten und -schadlinge, den 
Glad10lenblasenfuB und die Fliedermotte. 

5. Allgemeine Uberwachungsmafinahmen

a) N e m a  t o  d e n

In engster Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle fur Gartenbau und Landwirt
schaft wird eme Kontrolle der gesamten Kartoffel- und Rubenanbauflachen auf 
Nematodenbefall durchgefiihrt. Sie bildet die Grundlage fur die Anbauplanung. 
Hinzu kommen die kleingartnerisch genutzten Flamen, die wegen des Dauer

anbaues van Kartoffeln - bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage vieler 
Kleingartenbesitzer - besonders stark nematodenverseucht sind. Im Berichts
zeitraum wurden 1382 Bodenproben auf Nematodenbesatz untersucht. 

b) S a n-J o s e-S c h i l d l a u s

Dern San-Jose-Schildlaus-Begehungsdienst, der seit 1953 durchgefiihrt wird, unter
lagen insbesondere diejenigen Baumschulen, die fur eine Pflanzenausfuhr in die 
Bundesrepublik in Frage kommen. Die San-Jose-Schildlaus ist bisher nicht fest
gestellt warden, <loch stellt ihre Kontrolle infolge der besonderen Situation und 
der trotz aller gesetzhchen Regelungen nicht zu unterbindenden Einschleusung 
unkontrollierten Baumschulmaterials ein standiges Erfordernis dar. 

c )  V o r r a t s s c hut z 

Die bedeutende Vorratshaltung des Senats und der Einfuhr- und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel in GroBlagern sowie mehreren Behelfslagern wurde m 
turnusma.Bigen Lagerbegehungen ilberwacht. Besondere Sorgfalt verlangte die 
Kontrolle der Senatsreserven, die uber langere Zeitraume eingelagert bleiben und 
somit eher dem Befall <lurch Vorratsschadlinge ausgesetzt sind als die Vorrate der 
Einfuhr- und Vorratsstelle, deren Bestiinde haufiger gewalzt werden. Daneben 
fanden mehrfach Begehungen in einzelnen Lagern bei Verdacht eines erneuten 
Befalls bzw. auf Anforderung der Lagerverwaltungen statt. Auf Grund des Unter
suchungsbefundes wurde dem Vorratseigner bzw: dem Lagerhalter die zweck-
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entsprechende Bekampfungsma.Bnahme empfohlen und im AnschluB daran die 
Kontrolle uber den Erfolg der Bekampfung durchgefiihrt. Private Haushaltungen 
und Betriebe nahmen in mehreren Fallen die Beratung durch das Pflanzenschutz
amt in Anspruch. 

II. Wkhtige l<rankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1956

1. Allgemeine Seba.den

Der Schaden an Ziergeh6Izen durch die F r o s t  einwirkung des vergangenen 
\Vinters war starker, als zunachst angenommen wurde. Die Schadigung erfolgte 
meist unmittelbar durcb die strenge Kalte des letzten Winters, z. T. aber - beson
ders bei den immergrunen Geholzen - durch Vertrocknen infolge ungeni.igenden 
Wassernachscbubs in der Pfla:rize (Frosttiefe knapp 1 m). Sehr viele Rhododendron
Hybriden (auf Unterlage veredelte gro.Bblumige Zuchtformen) sind dem Frost zum 
Opfer gefallen. Vielfach haben eebte Arten und Wildformen gut iiberwintert. 
Starke Frostschaden entstanden an Scheinzypressen (Chamaecyparis-Arten). 

Eiben (Taxus) haben auf der Sonnenseite gelitten, desgleichen zeigten in freier 
Lage auch andere Nadelh6Izer vertrocknete, braune Triebspitzen. Von immer
griinen Laubgeh6Izen sind durch Kalteeinwirkung besonders beeintraebtigt 
warden: Lavendelheide (Pieris). Lorbeerrose (Kalmia), Feuerdorn (Pyracantha) 

und Liguster. 

Erfroren sind ferner Kletterrosen, auch Stammrosen, sofern die Krone ungeniigend 
geschi.itzt war. Triebe von Buschrosen starben bis zur Anhaufelung ab. Die Grun
planung Berlins klagte auch i.iber betraebtliche Seba.den an Forsyt hien. 

Im Obstbau haben Pfirsicbe und Aprikosen stark gelitten. An Apfeln entstanden 
Fro s t s  ch a d e n  vornehmlieb an den Sorten ., Ontario" und ., Landsberger 
Renette", haufiger waren aber auch .. Baumanns Renette", .,Berlepsch Renette" 
und .. Prinzenapfel" betroffen. Es waren gro.Bere Verluste an Birnenquitten zu 
verzeicbnen, wahrend die Apfelquitten den Winter relativ gut uberstanden haben. 
Bei Birnen beschrankten sich die Seba.den auf einige Sorten. Auch Pflaumen sind 
vielfach durch Frosteinwirkung ungiinstig beeinflu.Bt warden. Vom Beerenobst 
hat die Schwarze Johannisbeere am meisten gelitten. 

2. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Die ersten Alt-Ka r,t o f f e l k a f e r  erschienen um den 20: Mai. Am 2. Juni wurden 
zwar sebon einzelne Larven beobaebtet, doeb verzettelte sieb das Larvenauftreten 
infolge der Ungunst der Juniwitterung derart, da.B die Kartoffelbestande im Juni 
im allgemeinen noch frei von Larven blieben und in der Hauptsache Altkafer fest
gestellt worden sind. Der Monat Juli brachte zwar in der zweiten Halfte einen 
etwas starkeren Larvenbesatz und auch 6rtlich Zuflug von Ka.fern, jedoch blieb der 
Befall schwach und bedeutungslos, zumal die landwirtschaftlichen Betriebe all
gemein die Krautfaulespritzungen kombiniert aueb gegen den Kartoffelkafer 
durchfiihrten. Ab August war der Schadling nur noch vereinzelt festzustellen und 
hat keine weiteren Bekampfungsma.Bnahmen me hr erforderlich gemacht. Schaden 
sind in der Vegetationszeit 1956 nicht entstanden. 
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Phy t o p h t h o  r a in te s t  a n s  hat an Kartoffeln auch auf den wenigen, nicht mit 
Kupfer- oder Zineb-Praparaten behandelten Anbauflachen nur geringfiigige 
Infektionen und keinen Schaden verursacht. Im September war ein starkeres Auf
treten von K a r t  o f f  e Is ch o r  f bei den mittelspaten Sorten. zu beobachten. 

b) Ru b e n

Im Juni kam es i:irtlich zu einem beachtlichen Befall durch die R ii b e  n f l  i e g e. Die 
S c h w a r  z e R ii b e n  b I a t  t l  a u  s und der Ne b Ii g e S chi 1 d k a f e r  machten im 
Juli bei i:irtlich starkerem Auftreten Bekampfungsmaflnahmen erforderlich. 

3. Gemiise

Ma i: An Tomatenjungpflanzen eines Gartenbaubetriebes entstanden Schaden 
<lurch einen Pilz der Gattung Fu s ari um und durch Cylin d r o c a r p o n  

rad i c i co 1 a. Tomatenanzuchten eines Gemusebaubetriebes wurden von einem 
Pilz des Genus Py t hi um befallen. 
Ju n i : Einige Meldungen ·betrafen Ausfalle durch die K 1 e i n  e K o h  1 f 1 i e g e an

Kohl. An Buschbohnen wurden im gesamten Stadtgebiete haufig BI a t  t
z e r r  e i fl u n g e n  bemerkt, die nicht auf einen tierischen Schadling oder eine pilz
liche Erkrankung zuruckgingen. Es wird vermutet, dafl es sich um eine witterungs
bedingte Schadigung gehandelt hat. 

Ju 1 i: Stark ere Ausfalle an Salaternten wurden durch das S a  I a t  m o s  a i k 
(Lactuca-virus 1) hervorgerufen. Auch 1956 war die B r e n n f l e ck e n k r a nkh e i t  
der Bohne verbreitet zu beobachten. Als Erreger der S ch w a r z  b e  i n  i g k e i t  an 
Kohl - besonders Blumenkohl - sind Fusarium spec., Pythium spec. und 
Cylindrocarpon spec. festgestellt worden. Schnittlauch wurde wiederholt durch 
Z w i e b e  1 f l  i e g e und L a u  ch m o t t e befallen. Tomatenkulturen unter Glas litten 
an der S a m  t f l e  ck e n kr a n k h e i  t. Ausgedehnte Seba.den durch die M a u l 
w u r f s g r  i 11 e entstanden in einem zusammenhangenden Kleingartengelande von 
sieben Kolonien. 
A u g u s t: An Mi:ihren haben W u r z e l g a l l e n a l ch e n  in einem gri:ifleren Feld
bestand zu .. B e i n  i g k e i t  " und nennenswerten Ertragsminderungen gefiihrt. Die 
BI a t t  f l e ck e n  k r a n k  h e  i t  der Sellerie trat starker auf. Miflerfolge in Gurken
kulturen - besonders im Feldanbau - gingen ausschliefllich auf die ungunstige, 
feuchtkalte Witterung zuruck. Die Schaden auflerten sich in erheblichen Wachs
tumsdepressionen, Blattverfarbungen usw. Verbreitet war an Buschbohnen die 
B r e n n  f l e ck e n k r  a n k h  e i t. Erhebliche Verluste bemerkte man vornehmlich 
in Kleingarten, wo infizierter eigener Aufwuchs immer wieder zur Saat Verwen
dung findet. Im Berichtsmonat kam es zu den ersten Schad en durch Z w i e b e  1-
f l  i e g e. 
S e p t e m b e r: An Tomaten schadeten S t e n g e l f  a u l e  und K r a  u t f  a u l e  
(P hytophthora infestans). Spate Mi:ihren waren trotz Vorbehandlung allgemein 
von der M i:i h r e n f l i e g e  befallen. 

4. Obst

Mai: In ausgesprochenen A p f e 1 b 1 ii t e n s  t e c h e r  - Lag en fehlte Anthonomus 

pomorum im Berichtsjahre vi:illig. Der G o l dgru n e  K i r s ch f r u ch t s t e ch e r  
trat verschiedentlich starker auf. In nicht mit der Winterspritzung versehenen 
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Obstgarten kam es zu einem Massenbefall durch den Ge m e i n  en A p f e 1 b 1 a t t  -
s a u g e r. Beachtlich war ortlich auch die Frafltatigkeit von K n  o s p e n  w i ck 1 e r
raupen. Schadlich wurde in erster Linie der G r a u e  K n  o s p e n'w i ck 1 e r. Im 
Vergleich zu den letzten Jahren war der Befall durch K.le i n e n  Fr o s t s p a n n e r  
recht stark. Das Schliipfen der Ob s t b a u m s p i n n m i l b e  aus den Wintereiern 
erfolgte im allgemeinen zwischen dem 5. und 10. Mai. Bei Kontrollen in Berlin
Kladow am 14. Mai 1956 wurde Bine natiirliche Sterblicnkeit der Spinnmilben
larven von 35-40 0/o beobachtet. Einige Meldungen betrafen die K i r s ch b 1 ii t e n  -
m a t t e. Gegen Ende des Monats wurden ortlich die ersten S ch o r f infektionen 
an Apfel festgestellt. 

Ju n i: Die A p f e l b a u m g e s p i n s t m o t t e  schadete im gesamten Stadtgebiete 
an Apfelbaumen, die keine Winterspritzung mit Gelbspritzmitteln oder Gelb
karbolineen erhalten hatten. Seit 1949 war es in Berlin durch diesen Klein
schmetterling nicht mehr zu wirtschaftlich bedeutsamen Schaden gekommen. Im 
Gegensatz zur A p f e l b a u m g e spi n s t m o t t e  sind P f l a u m e n g e s p i n s t 
m o t t  e n  nur in einigen Fallen beobachtet warden. Die A p f e 1 s a g e  w e  s p e ist 
verbreitet stark aufgetreten. Die M e  h 1 i g e P f l  a u  m e n  b 1 a t t  1 a u  s machte .viel
fach besondere Bekampfungsmaflnahmen- erforderlich. Sie war oft vergesellschaftet 
mit den Brachycaudus-Arten. Beachtlich waren die S ch o r f infektionen an 
Apfel. 

J u l i: Verbreitet sehr starker S ch o r f befall an Kernobst, auch an Sauerkirschen 
in unbehandelten Anlagen. Die Ob s t m a d e n-Warnmeldung wurde am 2. Juli 
gegeben. Zunehmend sind n i ch t p a r asi t a r e  B l a t t e r k r a n k u n g e n  als 
Schadbilder von Nahrstoff- und Spurenelementmangel, vor allem Kali, Magnesium, 
Mangan, Kupfer und Bor, an Kernobst beobachtet word en. Die S ch w a r z e  
K i r s eh b 1 a t  t w e  s p e schadete stark an Kirsche und Birne, gelegentlich auch an 
Apfel. Bedeutender als m den Vorjahren trat die S ch w a r ze K i r s ch e n b l a t t
la u s  auf. Die A p f e l b a u m g e s p i n s t m o t t e  war noch verbreitet zu beobachten 
und verpuppte sich erst in der zweiten Monatshalfte. Haufiger wurde die G e  1 b e  
B i r n  e n  b 1 a tt w e  sp  e festgestellt. 

A u g u s t: Der S ch o r  £befall hat besonders an Apfeln weiterhin stark zugenom
men und zu groflen Qualitatsminderungen gefiihrt. Dagegen hielt sich allgemein 
die Ob s t m a d e  in ertraglichen Grenzen. Erhebliche Seba.den in Obstanlagen sind 
durch Wind angerichtet warden. Im Berichtsmonat kam es an 17 Tagen zu Wind
starken von 6 bis 8. Ortlich ist der Fruchtbehang bei Apfeln zu 50 0/o abgefallen. 
Am 25. August erreichte der Sturm Spitzengeschwindigkeiten von 130 km/h und 
hatte neben starkem W i n d b r u ch und Fru ch t f a l l  ausgedehnte D ii r r e
s ch a d e n  zur Falge, die besonders die Blatter von Pflaumen betrafen. Diese 
Durreschaden fiihrten in ihrem ungewohnlichen und hier bisher unbekannten Aus
mafle zu zahllosen Anfragen und zu Spekulationen uber radioaktive Einwirkungen. 
Durch Ro t e  S p i n n  e sind besonders an Apfeln und Pflaumen schwere Blatt
schadigungen entstanden. Eine Zunahme der S p i n n  m i  I b e  n war allgemein fest
zustellen. Neben B l a t t f l e ck e n  nichtparasitarer Art waren an Apfeln auch 
solche zu beobachten, die den Pilz Phy 11 o s ti c t a p run i co 1 a als U rsache ha tten. 
In zwei Fallen konnte der B a k t e r i e n bran d  der Walnufl nachgewiesen werden. 
Die G Joe o s po r i um - Fr u c h t f a  u 1 e trat an Kirsch en haufig auf. Weit verbreitet 
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war die B l att f a l lk r a nk h e it an Johannisbeeren, seltener an Stachelbeeren. 
Die virose F 1 a c h a  s t i  g k e it an Apfel konnte innerhalb Berlins und in der Rand
zone in drei Fallen festgestellt werden. 

S e pt e m b e r: Die Mon i Ji a-F r ueh t f  a u l  e war allgemein verbreitet, gelegent
lich konnte auch an Apfel die Mon i Ii a -Z w e i g  d ii r r e  bemerkt werden. Einige 
Anfragen betrafen die virose S t e i n  f r  ii c h ti g k e i t  der Birne. 

5. Sonderkulturen (Zierpflanzen)

Ja n u a r: Chrysanthemenmutterpflanzen eines Gartenbaubetriebes, die fur die 
Stecklingsvermehrung bestimmt waren, zeigten Schaden durch Fu s a r  ium spec. 
und Ver t i c i l l iu m  a lbo.a t ru m. An grofleren Bestanden von Ficus elastica 
wurden Bekampfungsmafinahmen gegen die B r e n  n f l eck e n  k r a nk h e  it erfor
derlich. In einigen anderen Fallen wurde auf Blattern des Gummibaumes ein Pilz 
der Gattung A It e r  n aria nachgewiesen, der vermutlich als Schwacheparasit mit 
zur Blattfleckenbildung beigetragen hat. 

Ma rz  : Das " S t eck e n  b l e i  b e  n " d e  r B l i.l t e n  von Tulpen trat in mehreren 
Gartenbaubetrieben ein. Pelargonium peltatum zeigte verschiedentlich K o r  k
w u c h e r  u n gen mchtparasitarer Ursache. An Cyclamen kam es in einem Betrieb 
zu S chaden durch S e p t o r i a  c y c l a min i s. Die PestaJozzia-B l attk rank
h. e it schadete starker - moglicherweise sekundar - an Azaleen. 

Ma 1 : Die K n  o 11 e n  fleck e n  k r a nk h e  it (Cylindrocarpon radicicola) ist an 
Gloxinien nachgewiesen worden. Ein Pilz des Genus Pest alozzia fuhrte zu Blatt 
f l eck en an Topfrosen. 

Ju n i: Auch im. Berichtsjahre schadete wiederum der W ick le r Argyroploce 
ochroleucana an Knospen der Rosen unter Glas. In Anlagen und Garten konnte 
man verbreitet die Schadbilder der F l i e d e r  m o tt e an Syringa und Liguster 
beobachten. Astern zeigten im gesamten Stadtgebiete die S ymptome einer 
K r a u s e  1 k r a nk h eit, die wohl weitgehend auf die kiihle Witterung zuriick
zufilhren waren. 

Ju l i  : In verschiedenen Gartenbaubetrieben kam es zu S chaden durch W e ic h  -
ha u t m i  l b  e n  an Cissus, Cyclamen und Hedera. An Gloxinien zeigte sich Befall 
<lurch B l at t  a le he n. Die FI i e d e  r s e u c he tr at in einem grofieren S yringen
bestand auf. An Platanen wurde ein starkeres Auftreten der B l att n e r v e n
k r  a nk h  e it oder Z w e  i g d  u r  r e  (Gloeosporium nervisequum) festgestellt. Der 
G l a d i o l e n b l a s e n f u fl machte Gegenmaflnahmen notwendig. An Primeln 
schadete die B o h n e n  s p i n  n m  i 1 b e. Auf grofieren Rasenflachen verschiedener 
Grii nanlagen kam es zu erheblichen Schaden <lurch den G e m  e i n  e n  B r ac h  -
k a f e r. Stellenweise konnten bis zu 150 Engerlinge je qm gezahlt werden. 

A u g u st: Zu Ausfallen in der Chrysanth'emenkultur filhrten B l att a 1 c h e  n sowie 
die Fusarium-F ufikr a nk h e it und Fusarium-W e lk e. Kakteen (Cereus) 
wurden von der Ph y t o p  h t h o  r a -Na fi f a  u le befallen. An Kalancho e erforderte 
der E c h t e Me h 1 t a u  (Oidium kalanchoeae) Bekampfungsmafinahmen. In Cycla
menkulturen verursachten Phyllosticta cyclaminis und Alternaria spec. Bl att
f l  eck enk r a nk h e i  t e n. Rasenschaden durch den G e  m e i n e n  B r a  c hkaf  e r  
wurden in offentlichen Grunanlagen weiterer Bezirke bekannt. 
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S e p t e m b e r: Die S chr o t s ch u B k r a n k h e i t  schadete in einem Gartenbau

betrieb an Prunus sinensis. An Kulturen unter Glas trat der N e  1 ke n r o s t starker 

auf. 

0 k t o  b e  r: In einem Gartenbaubetriebe schadete in gr6Berem AusmaB der Pilz 

Fusarium oxysporum var. aurantiacum ( C y c 1 a m e n  w e  I k e). Gleichfalls an 

Alpenveilchen wurde in einer anderen Gartnerei die Wu r z  e I b r a  u n e (Thielavia 

basicola) festgestellt und schwachte hier erheblich etwa 12 OOO Topfpflanzen. An 

Monstera deliciosa zeichneten sich B l a t t v e r f a r b u n g e n  ab, die dem Unter
suchungsergebnis zufolge auf zu hohen Nahrstof�gehalt bei zu geringer Bewasse

rung zuriickzufii hren waren. 

N o v e m b e r: Die Wu r z e l b r a u n e  der Cyclamen ist in einem Gartenbau

betriebe starker schadlich geworden. In einer Baumschule war Thuja holsteinischer 

und rheinischer Herkunft von Pestalozzia funerea (E i n s ch n ii r un g s k r a n k

h e i t) befallen. Olweiden (Elaeagnus) wurden vermutlich sekundar durch 
A It e r  n a r i a  spec. und B a k  t e r  i e n  in Mitleidenschaft gezogen, bei primarer 

Schwachung durch ungiinstige Bodenverhaltnisse. Azaleen zeigten mehrfach 
Befallsstellen der Lof f e l kran k h e i t. Wur z e l g a l le n al ch e n  wurden an 

Sparmannien beobachtet und haben zum Totalverlust der betreffenden Pflanzen 

gefiihrt. Kakteen waren in einem Falle durch F u s  a r i u m  - Fa u I e geschadigt. 

D e z e m  b er: In zweiGartenbaubetrieben entstandenAusfalle durch die Wu r z e l

b r a  u n e an Cyclamen. Die nichtparasitare G e  I b s u ch t oder C h I o r  o s e wurde 

an Primula sinensis und Pr. obconica beobachtet. Zinerarien zeigten R o s t  befall 
(Coleosporium senecionis). Tulpen der Sorte .. Brillant Star" waren in einer 

Gartnerei durch die F u s a r i u m - T r i e b f a u 1 e geschadigt. Eine entsprechende 

parasitare Erkrankung ist an Hyazinthen der Sorte .,Ostara" festgestellt worden. 

An Tulpenzwiebeln der Sorte .,Rose Copland" wurden Pilze der Gattungen 
Fu s a r i u m  und C y Ii n d r o c a r p  o n  nachgewiesen, die sich vermutlich sekundar 

an solchen Zwiebeln entwickelten, die im Einschlag festgetreten worden waren. 

Rosen einer Baumschule gingen seit langerer Zeit im Wachstum erheblich zuriick 
durch die Wir t e l p i l z w e l k e. 

6. Vorratsschutz

Mehrere Arten von D i e  b k  a f e r n  befielen gr6Bere Partien von Hiilsenfriichten. 
Der B r o  t k a f e r  wurde an alten Bestanden von Erbsen und Linsen schadlich. 

Trockenkartoffelvorrate, die in Behelfslagern in der Nahe von lose gelagertem 
Getreide aufbewahrt wurden, zeigten starkeren Besatz an Gespinsten der K a  k a o -

m o t t e  und der Korn m o t t e. Einzelne Imagines des M e s s i n g k a f e r s  wurden 

mit einer Restpartie Hiilsenfriichte eingeschleppt. Die M a u s  e plage in Behelfs

Iagern ist infolge der BekampfungsmaBnahmen erheblich zuriickgegangen. In 

Privathaushaltungen wurden mehrere Arten P o ch k a f e r  und B o ck k a f e r  lastig. 

H o  1 z a rn e i s  en der Gattung Lasius verursachten teilweise gr6Beren Schaden in 
doppelwandigen Wochenendhausern. 
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Ill. Lenkung und DurchfOhrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Kartoifelkaierbekampfung

Zur Bekampfung des Kartoffelkafers standen 12 radangetriebene Gespannspritzen 
mit 300 1 Fassungsvermogen, 1 Zapfwellenanhangespritze mit 600 I Fassungs
vermogen, 6 Gespannverstauber und 13 Bauchverstauber als Gerate des Pflanzen
schutzamtes zur Verfiigung. Die Ma.Bnahmen gegen den Kartoffelkafer wurden 
noch aus bffentlicher Hand ( vom Lande Berlin) finanziert. 854 ha sind mit Spritz
mitteln, 50 ha mit Staubemitteln behandelt worden. 

2. Bisamrattenbekampiung

Im Berichtsjahre wurde in Berlin (West) die Bekampfung der Bisamratte 
m tensi viert. 

Die Leitung des Bekampfungsdienstes verblieb auch weiterhin beim Pflanzen
schutzamt Berlin, und der bisher im freien Vertrage tatige Bisamjager wurde ab 
1. April 1956 bei diesem Amte angestellt.

Das gesamte Wasserrevier von Berlin (West) wurde in 3 Fangbezirke emgeteilt
(Zehlendorf, Spandau, Reinickendorf), jedoch decken sich die Grenzen der Fang
bezirke nicht mit den politischen Grenzen dieser Stadtbezirke; jeder dieser
3 Bezirke stellte im Spatherbst einen Bisamjager im freien Vertrag (Werksvertrag)
ein.

Die Bezirke Spandau und Reinickendorf beschafften je ein geeignetes Fangboot
mit Hilfsmotor aus eigenen Mitteln, wahrend das pflanzenschutzamtseigene Boot,
das schon im Sommer in Dienst gestellt worden war und auch weiterhin dem
Pflanzenschutzamt untersteht, demZehlendorfer Jager zurBenutzung aufWiderruf
vorlaufig uberlassen wurde. Die Fanggerate werden von den Bezirken gestellt.
Alle Anweisungen und die Kontrolle der 3Bezirksjager gehen vomPflanzenschutz
amt aus; alle Meldungen laufen dort zusammen.

Die folgende Zusammenstellung bringt eine Ubersicht ilber die Gesamtfange des
Jahres 1956, ferner eine Ubersicht der Fangergebnisse im Berichtsjahre in den
3 Westberliner Befallsbezirken Zehlendorf, Spandau und Reinickendorf. Ins
gesamt wurden 365 Bisamratten gefangen und 234 Embryonen vernichtet.

B i s a m r a t t  e n - F a n  g e r g e b n i s s e 1956 i n B e r I i n ( W e s t ) 
(na ch M o n a  t e n  g e o r d n et) 

Monat 

Januar 
Februar 

Marz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
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Bisamratten 
Zahl der 

33 

(Eis mit 
Schneelage) 

9 

15 

14 

35 

8 

16 

55 

114 

31 

35 

365 

Emb.ryonen 

54 

30 

98 

30 

20 

2 
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Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  F a n ge r geb nis s e  1956 i n  d e n  3 H a u p tb e f alls
gebiete n Z e h l e n d o rf, S p a n d a u, Re i nick e n d o r f  

(hyd r o gra p h i sch ge o r d n e t) 

Fangstellen 

GroBer Wannsee 
Pfauenins,el 
Moorlake 
Kladow Brunmgslinden 
Krumme Lanke 
Wasserwerk Beelitzhof 
Kleiner Wannsee 
GroBes Fenster 
Havelchaussee 
Griebmtzsee 
Stichkanal Zehlendorf 
Kladow Rieselfelder 
Kalberwerder 
Grunewaldsee 
W asserwerk Ga tow 
Schwanenwerder 
Hundeke hle 
Stolpchensee 
Pohlesee 
Insel Imchen 
Gr.-Glienicker See 
Kl.-Glienicke 
Schlachtensee 

Zitadelle 
Eiswerder 
Tiefwerder 
Fauler See 
Weinmeisterhorn 
Ku hlake 
Havel b. Spandau 
Faule Spree 
Tater Spreearm 

1. B e z i r k Z e h 1 e n  d o r f 1956
Zahl der Stromgebiet Binnenseen 

Bisam- Embry- Bisam- Embry- Bisam- Embry-
ratten 0,nen ratten onen ratten onen 

60 9 60 9 

27 27 27 27 
6 6 
2 10 2 10 

13 9 13 9 

1 1 
4 8 4 8 
8 13 8 13 
5 5 

28 22 28 22 
3 
2 2 
2 2 
5 17 5 17 
5 7 5 7 

14 13 14 13 

2 2 
1 1 

9 9 

2 2 
14 14 
1 
l l 

215 135 174 109 38 26 

2. Bezirk Spandau 1956
15 23 15 23 
5 5 

27 27 
1 1 

7 10 7 10 
1 
2 2 
l l 

7 7 
Wasserwerk Jungfetnheide 10 10 

7 

Kanale 
Bisam- Embry
ratten onen 

3 

3 

7 �i:ia!1_Claue_r Schiffahrtskanal 
83 33 , 65 33 11 - 7-- , 

Kleme Malche 
Scharfenberg 
Tegelort 
Konradshohe 
Heiligensee 
Hakenfelde 
Valentinswerder 
Tegel 
GroBe Malche 
Baumwerder 
Ma1enwerder 
Neuer See Hermsdorf 
Ober have! 
Wasserwerk Teg:el 

15* 

3. B ezirk Rein i ck e n d o r f  1956 
9 

8 
2 
1 

15 
5 

7 
2 
4 

7 
1 
1 

4 

1 

67 

9 

8 
2 
1 

37 15 37 
9 5 9 

9 7 9 

9 2 9 

2 4 2 
7 
1 

4 

1 

66 66 66 
___ 1 ______
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Das Fangergebnis von 564 Stuck (einschl. Embryonen) bleibt hinter dem des Vor
jahres zuriick. Hierzu ist.zu sagen, da.B nur ein flinger viele Monate zunachst fast 
allein fangen mu.Bte, und da.B der Einsatz des oben geschilderten Bekampfungs
dienstes erst ab September bzw. im Bezirk Reinickendorf erst ab November 
wirksam wurde. 

Wahrend im vorigen Jahresbericht noch resigmert often bekannt werden mu.Bte, 
da.B trotz aller damals angewendeten Miihen und der erfolgten guten Fange dem 
Eindringen der Bisamratte in den Berliner Raum mit seinen besonderen hydro
graphischen Verhaltnissen, mit seinen ausgedehnten Seen und Teichgebieten, 
flie.Benden Gewassern und Kanalen nicht Einhalt geboten werden konnte, ist im 
Berichtsjahre das Vorkommen der Bisamratte, das im Friihjahr dieses Jahres noch 
bedrohlich hoch schien, durch die getatigten Fange iiberall soweit eingedammt und 
unter Kontrolle gebracht worden, dafl die bisher zweifellos vorhanden gewesene 
Moglich keit einer Gefa hrdung der am Wasser gelegenen Kunstbauten gebannt 
wurde. 

3. Forstschutz

Innerhalb der Berliner Fors ten gewannen die K 1 e f e r ns c h li t t e und der 
Ki e f e rn d r e h r o s t  grd.Bere Bedeutung. 

Die Kie f e r  n s c h 11 t t  e wurde teilweise durch Spritzung mit Kupfermitteln 
bekampft. Dariiber hinaus wurden Versuche durchgefilhrt, duri:h Anwendung 
selektiv wirkender Herbizide das auflerst hartneckige L a n d s  ch i If 
(Calamagrostis epigeios) in den Kiefernkulturen zu vernichten und so die bio
logischen Voraussetzungen fur die Entwicklung des Erregers der Kiefernschiitte 
weitgehend zu unterbinden. 

Des weiteren wurden Versuche angestellt, die Beseitigung der Z i t  t e r  p a p  p e I 
(Populus tremula) als des Zwischenwirts fur den Ki e fer n d r e  h r o s t sowie 
weiterer unerwiinschter Laubholzer mit Wuchsstoffmitteln vorzunehmen. 

Der Ausgang beider Versuche gestattete der Landesforstverwaltung, die fur die 
hiesigen Verhaltnisse als geeignet anzusehenden Bekampfungsm1ttel bereits fur 
ihre Zwecke wirtschaftlich auszuwerten. 

Das Probesuchen nach f o r s t l i ch e n  S ch a d i n s e k t e n  im Dezember jeden 
J ahres wurde fortgesetzt. Hierbei ergab sich, dafl F o r  I e u I e und Ki e f e r  n -
s p i n n e r  kaum gefunden wurden und der Ki e f e r  n s p a n n e r  gegeniiber dem 
Vorjahre erheblich zuriickgegangen war. Eine starke Zunahme war bei der 
Ki e f  e r n  b u s  chh o  rn  b l a  t t  w e  s p e zu verzeichnen; allerdings waren hier 
nahezu samtliche Kokons parasitiert. 

Auf dem Gebiete der W i Id s ch a d e n  bekampfung wurden Versuche mit dem 
Mittel RVS an Jungpflanzen der Kiefer, Douglasie, Weymouthskiefer und Rot
buche eingeleitet. Neben der wildabweisenden Eigenschaft dieses Mittels sollte 
vor allem gepriift werden, inwieweit sich RVS <lurch unterschiedliche Auftrags
starken schadigend auf den Vegetationsablauf der behandelten Jungpflanzen aus
wirken konnte. 

Der wirtschaftliche V o g e  Is ch u t z als Teil einer biologischen Schii.dlmgs
bekampfung konnte durch Anschaffung weiterer Nisthohlen weiter ausgebaut 
werden. Die im Berichtsjahre aufgehangten 1600 Kasten wurden noch im selben 
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Jahre zu 75 °/o bezogen, und zwar uberwiegend von Kohl-, Blaume1se und Trauer
fliegenschnapper. Ferner gelang es, den Wiedehopf mit 6 Brutpaaren in den Holz
betonkasten anzusiedeln. 

Ein V o g e  11 e h  r g e h  61 z ,  das vor all em fur die Unterweisung der Schuljugend 
im praktischen Vogelschutz gedacht ist, wurde errichtet. 

Die B e k a m p f u n g  d e r  S ch a d v o g e l  (Elster, Krahe, Eichelhaher) durch Zer
storung der Eigelege (Anstechen der Eier durch einen geschulten Baumkletterer) 
wurde mit Erfolg fortgesetzt. So wurden insgesamt etwa 350 Eier unfruchtbar 
gemacht, ohne daB Ersatzgelege von den Elterntieren vorgenommen wurden. 

4. Holzschutz

Die Auskunfts- und Beratungstatigkeit erstreckte sich vornehmlich auf Schaden 
durch den H a u s  b o ck sowie durch P o ch k a f e r  (Anobiidae). 

5. Forstliches Saatgutwesen

Die Ernte des standortgerechten markiscben Kieternsaatgutes innerhalb der aner
kannten Saatgutbestande (gem. Dritte Verordnung zur Durchftihrung des forst
lichen Artgesetzes vom 22. 11. 1938) wurde fortgesetzt. Infolge des geringen 
Zapfenbehanges betrug das Sammelergebnis nur 250 kg Zapfen. Statt dessen war 
das Ernteergebnis bei der qualitativ hochwertigen europaischen Larche (Larix 
decidua) im Forstamt Tegel recht gut. Es wurden rund 300 kg Zapfen mit einer 
Samenausbeute von 12,4 kg geerntet. 

Die vegetative Vermehrung der Plus-Baume (Elitestamme) von Kiefer und Larche 
zum Zwecke spaterer Saatgutgewinnung von den Nachkommen dieser Elite
stamme in Samenplantagen wurde fortgesetzt. 

Zur Vermeidung von S pat f r o s t s ch a d e n  in Eichenkulturen wurden extreme 
Spataustreiber unter besonders gutwiichsigen, vollholzigen, zweischniirigen, kleb
astfreien Alteichen ausgewahlt. Diese Spattreiber sollen vegetativ vermehrt wer
den, um Jungpflanzen zu ergeben, die im Fri.ihjahr erst dann austreiben, wenn die 
Spatfrostgefahr vori.iber ist. 

Im Hinblick auf die Nachzucht einer schnellwuchsigen, von Rh a b doc Ii n e mog
lichst freien Douglasie wurde eine unter den hiesigen Bedingungen als auflerst 
brauchbar anzusehende Douglasienprovenienz zum Zwecke spaterer Saatgut
beerntung in einer Samenplantage vegetativ vermehrt. 

IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

Auf dem Gebiete der Hauptpri.ifung 1955/56 von K a r t o f f e l k e1m h e m m u n g s
m i tt e In war en 3 zu pri.ifende und 2 Verg leichsmittel eingesetzt. Im Rahm en von 
W i n t e r s  p r i t  z v e r  s u ch e n  wurden 2 zu pri.ifende und 2 Vergleichspraparate 
angewandt. Bei der Mittelpri.ifung gegen R o t e  S p i n n  e standen 5 zu pri.ifende 
und 3 Vergleichsmittel im Einsatz. 

Gegen G e m  ii s e f l  i e g e n  wurden gepri.ift: 

a) Z w i e b e l f l i e g e: 3 zu pri.ifende und 1 Vergleichsmittel m zwei Freiland
versuchen.
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b) Mo h r e  n f l  i e g e : 5 zu prufende und 1 Verg le1chsmittel in zwei Freiland-
versuchen.

c) K o h l  f l  i e g e: 2 zu priifende und 1 Vergle1chsmittel in einem Freilandversuch.

2. Demonstrationsversuche

Zur Uberpriifung der Warnmeldungen wurde eme Schorfbeisp1elsbekampfung in 
einer Obstanlage in Berlin-Lu.bars durchgefuhrt. Eine weitere Beispielsspntzfolge, 
welche die Beka.mpfung der Uberwinterungsstadien tierischer Schadlinge, des 
Schorfes, der Roten Spinne, der Obstmade und der Sagewespen umfaBte, ist in 
einer Kleingartenkolonie in Berlin-Wedding vorgenommen worden. S1e diente 
u. a. auch der Feststellung der Durchfuhrungsmoglichkeiten kleingartnerischer
Gemeinschaftsspritzaktionen.

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

Uber die Organisation des Berliner Pflanzenbeschaudienstes wurde bereits im 
vergangenen Jahre (vgl. Jahresbericht 1955, S. 214) berichtet, der Schwerpunkt 
der Eingange sowie der durchgefuhrten Untersuchungen lag w1eder be1m Zollamt 
Berlin, Flughafen Tempelhof. Besonders erwa hnt sei, daB beim Zollamt Flughafen 
Tempelhof auch nachts ein standiger Quarantanedienst eingerichtet werden 
muBte, da Maschinen mit Fracht noch nach O Uhr und bei Sdllechtwetterlagen evtl. 
audl noch spater landen und die Frischpflanzen (Schnittblumen) unabhangig von 
Frost und hohen Temperaturen ohne Verz6gerung von den GroBhandlern noch 
bis 4 Uhr morgens zur Blumenhalle gebracht werden mussen. Bemerkenswert 
waren die hohen Ein- bzw. Durchfuhrzahlen von Moorbeetpflanzen, Azaleen, 
Eriken und Kamellien mittels Lastkraftwagen aus der sowjetischen Besatzungs
zone. 

Eine Ubersicht iiber die im Jahre 1956 abgefertigten Ein- und Ausfuhrsendungen 
gibt die folgende Zusammenstellung: 

1. Einfuhr

Anzahl der Art der Gewicht 
Sendungen Land Sendungen in kg Eingangsstelle 

1 Agypten Schnittblumen 19 Flughafen Tempelhof 
2 Belgien Gemi.ise 357 Flughafen Tempelhof 
1 Belgien Schnittblumen 6 Flughafen Tempelhof 
2 Belgien Obst 147 Flughafen Tempelhof 

66 Bulgarien Obst 691469 Packhof Moabit 
15 Danemark Blumensamen 65 Zollamt Luckenwalder StraBe 
7 Danemark Gemi.isesamen 24 Zollamt Luckenwalder StraBe 
1 Danemark Jungpflanzen 25 Flughafen Tempelhof 

741 Danemark Schnittblumen 30178 Flughafen Tempelhof 
3 Frankrerch Blumensamen 12 Zollamt Luckenwalder StraBe 
7 Frankreich Gemi.ise 1320 Flughafen Tempelhof 
1 Frankre1ch Jungpflanzen 40 Flughafen Tempelhof 
1 Frankreich Lebende Pflanzen 5 Flughafen Tempelhof 
6 Frankreich Obst 75 Flughafen Tempelhof 

11 Frankreich Schnittblumen 331 Flughafen Tempelhof 
1 Frankreich Wurzelstocke 5 Zollamt Luck:enwalder StraBe 
1 Frankreich Obst 30 Zollamt Luckenwalder StraBe 
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Anzahl der Art der Gewidit 
Sendungen 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27 

1 

10 

13 

22 

72 

3 904 

1 

1 

23 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

4 967 

Land Sendungen in kg 

Griechenland Lebende Pflanzen 4 

GroBbritanmen Blumenzwiebeln 1 

GroBbritannien Lebende Pflanz�n 3 

GroBbritanriien Obst 8 

Ind1en 
Indien 
Indonesien 
Israel 
Israel 
Itahen 
Itahen 
Niederlande 
Niederlande 
\.fiederlande 
Niederlande 
Osterreich 
Osterre1ch 
Osterreich 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Schweiz 
Schweiz 
Tschecho-

slowakei 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

Blumenzwiebeln 15 
Wurzelstocke 14 
Schnittblumen 1 
Obst 265 
Schnittblumen 5 
Blumensamen 49 
Obst 146 
Blumenzwiebeln 138 
Jungpflanzen 2 171 

Schnittblumen 174 284 
Wurzelstocke 690 
Blumenzwiebeln 1 
Kartoffeln 15 

Schnittblumen 932 
Blumensamen 1 
Kartoffeln 6 
Lebende Pflanzen 12 

Blumensamen 52 

Jungpflanzen 16 

Wurzelstiickc 5 

Blumensamen 8 

Blumensamen 16 

Blumenzwiebeln 17 

Gemiisesamen 1 

Schnittblumen 15 
------······ ·--- --

902 999 

Eingangsstelle 

Flughafen Tempelhof 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Flughafen Tempelhof 
Flughafen Tempelhof 
Flughafen Tempelhof 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Flughafen Tempelhof 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Flughafen Tempelhof 
Flughafen Tempelhof 
Packhof Moab1t 
Zollamt Luckenwalder Strafle 
Flughafen Tempelhof 
Flughafen Tempelhof 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder Strafle 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zol!amt Luckenwalder StraBe 

Zollamt Luckenwalder StraBe 
Zollamt Luckenwalder StraBe 
Flughafen Tempelhof 
Flughafen Tempelhof 
Zollamt Ludrnnwalder Strafle 
Flughafen Tempelhof ___ 

Sowjetische Be s atzung szon e 
17 Azaleen 
8 Eriken 
2 Kamellien 

27 

2. Ausfuhr

76 660 

35 620 

575 

112 855 

Shick Dr.eilinden 
Stiick Dreilinden 
Stiick Dreilinden 

- -- -·--·--··--· ··-·------

Stiick 

Die Amtliche Pflanzenbeschau fortigte 1956 folgende Ausfuhrsendungen ab: 

Anzahl der Land Art der Gewidit 
ausgestellten Zeugnisse Erzeugnisse in kg 

1 Bundesr.epublik: Obst 11 OOO 

70 Bundesrepublik Pflanzen 12 738 

1 Sowjetische Besatzungszone Pflanzen 1 800 

1 Kolurribien Pflanzen 10 

1 Indien Pflanzen 6 

1 Israel Pflanzen 5 

3 Italien Pflanzen 210 
l Japan Samen 10 

1 Portugiesisch Westafrika Schnittgriin 5 

1 Saudisch-Arabien Samen 1 

4 Schweiz Pflanzen 184 

Insgesamt: 85 25 969 

231 



VI. Veroffentlidtungen
From min g, E., und Plate, H.-P.: W eitere Untersu dmngen zur Frage der Sortenwahl 

unserer blattfressenden Landlungensdmecken. Pflanzenschutz 8. 1956, 61--64. 

Kra u se, H.: Anderung der FraBgewohnheiten des Wicklers Adoxophyes reticulana Hbn. 
Mit t. Deutsch. Entomol. Gesells ch. 15. 1956, 16. 

Uber kleinere Ver6ffentlichungen in der Fa ch- und Tagespresse vgl. Abschn. I 2 a und b 
und I 4 (S. 219). 
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Alphabetisches Verzeichnis der l(rankheiten und Schadlinge 

Das nun folgende Register der Krankheits- und Schadlingsnamen ist nach dem Muster des 
Vorjahres angelegt worden (vgl. diese Berichte 1955, 5. 217). 

Seitenzahlen ohne naheren Zusatz enthalten allgemeine Angaben iiber das Auftreten der 
betreffenden Pflanzenkrankheit oder des Schadlings. Speziellere Daten sind wieder durch 
folgende Zusatze gekennzeichnet worden: 

(B) BekampfungsmaBnahmen, bzw. Bekampfungsversuche
(M) Mittelpriifung
(Q) QuarantanemaBnahmen (Pflanzenbeschau)
(W) Warndienst.

Weitere Abkiirzungen im Register: 

bes. besonders 
s. siehe
s. a. siehe auch
svw. soviel wie (Identitat).

Abbaukrankheiten der Kartoffel (s. a. Virus
krankheiten) 85, 110, 163, 167, 203 

Ackerdistel (Cirsium arvense) s. Disteln 
Ackerfuchsschwanz (Alopecurus agrestis) 

44, 54, 75, 143 (B) 
Ackerhohlzahn s. Hohlzahn 
Ackerschnecken s. Schnecken 
Ackersenf (Sinapis arvensis) 60, 70, 74, 

124, 203 
Ackerwinde (Convolvulus arvensis) 10, 54, 

110 
Adlerfarn (Pteridium aquilinum) 75 (B) 
Akhen svw. Nematoden 
Alchenschorf der Ruben (Ditylenchus 

dipsaci; s. a. Riibenkopfalchen) 71 
Allium vineale 127 (B) 
Alternaria 

A. dauci an Mohre 12, 30 
A. solani an Kartoffel (s. a. Diirrflecken-

krankheit) 11 
A. spec. an Cyclamen 224
A. spec. an Ficus elastica 224
A. spec. an blweide (Elaegnus) 225 
A. tenuis 144 (M)
A. zinniae an Zinnien s. Blattflecken

krankheit

Ameisen (Formicidae; s. a. Holzameisen) 
36 (M), 91 (M), 194 (B) 

Ampfer (Rumex) 10 
Ampfer, Krauser (Rumex crispus) 54 
Amsel (Turdus merula) 10 
Anastrephia an Apfelsinen 209 
Anobium (Anobiidae) s. Pochkafer 
Apanteles glomeratus 55, 73, 115 
Apfelbaumgespinstmotte (Hyponomeuta 

padellus malinellus) 86, 91 (M), 100, 
103 (M), 104 (B), 125, 140, 223 

Apfelblattlaus 48 (M), 205 
Apfelblattlaus, Griine (Aphidula pomi) 

63, 215 
Apfelblattsauger (Psylla mali) 12, 45, 

48 (M), 223 
Apfelbliitenstecher (Anthonomus pomorum) 

37 (M), 63, 108 (W), 111, 222 
Apfelmehltau (Podosphaera leucotricha) 45, 

72, 92 (M), 102 (M), 108 (W), 125, 
128 (M), 144 (M) 

Apfelmosaik s. Mosaikkrankheit 
Apfelsagewespe (Hoplocampa testudinea) 

72, 223 
Apfelschalenwickler (Capua reticulana) 125 
Apfelschorf s. Schorf der Obstbaume 
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Apfelwanze, Nordische (Plesiocoris 
rugicollis) 214 

Apfelwickler s. Obstmade 
Argyroploce ochroleucana an Rosen 224 
Asternsterben, Asternwelke (Fusarium 

spec.) 28, 87, 205 
Auflaufschaden 

an Bohnen und Erbsen 144 (M) 
an Getreide 124, 138, 213 
an Kartoffeln 139, 150 
an Riiben 99, 144 (M) 

Auswinterung des Getreides 54, 70, 109, 
161, 202 

Auswuchsschaden an Getreide 69, 162, 177, 
202, 213 

Azaleengallmilbe (Phyllocoptes azaleae) 215 

Bacterium phytophthorum (= Erwinia 
phytophthora) an Mohre 152 

Barenspinner, WeiBer (Hyphantria cunea) 
7 (W), 21 (Q) 

Bakterienbrand der WalnuB (Xanthomonas 
juglandis) 223 

Bakterienbrand (Blattbakteriose) der 
Zwetsche (Pseudomonas mors
prunorum) 45, 49 (B) 

Bakterienwelke der Tomate 
(Corynebacterium michiganense) 73, 164 

Bandchlorose 
des Holunders 13 
der Obstgeholze 13, 43 

Bandstreifenkrankheit der Nelke 
(Heteropatella valtellinensis) 208 (B) 

Basalfaule der Narzisse (Fusarium 
bulbigenum) 165 

BaumweiBling (Aporia crataegi) 63, 72, 
115 (B) 

Begonienbakteriose svw. tllfleckenkrankheit 
Beinigkeit der Mohre 222 
Berberitze (Berberis vulgaris) 10, 16 (B) 
Besenginster (Sarothamnus scoparius) 

75 (B) 
Besenwuchs der Obstgeholze (Virose; s. a. 

Hexenbesen) 27, 43 
Binsen (Juncus) 162, 166 (B), 213 
Birnbaumsterben 145 
Birnblattsauger (Psylla, bes. P. pirisuga) 45 
Birnenblattwespe, Gelbe oder Gesellige 

(Neurotoma flaviventris) 220 (W), 223 
Birnenknospenstecher (Anthonomus pyri) 

108 (W), 220 (W) 
Birnenschorf s. Schor£ der Obstbaume 
Bisamratte (Ondatra zibethica) 17 (B), 27, 

77 (B), 83, 98 (B), 109, 157 (B), 182 (B), 
201, 207 (B), 226 

BlasenfiiBe (Thysanoptera) 
an Getreide 138 
an Kohl s. KohlblasenfuB 
an Riiben 178 
an Zierpflanzen (s. a. GladiolenblasenfuB) 

126 
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Blasenrost der Weymouthskiefer 
(Cronartium ribicola) 126 

Blattalchen an Zierpflanzen (Aphelenchus, 
Aphelenchoides) 28, 46, 64, 87, 101, 111, 
165, 215, 224 

Blattbakteriose 
der Begonien svw. Olfleckenkrankheit 
der Gurke (Pseudomonas lachryman�) 30 
der Zwetsche s. Bakterienbrand 

Blattbraune der Riiben (Clasterosporium 
putrefaciens) 139 

Blattfaule der Gloxinie s. Phytophthora 
Bla ttfallkrankheit 

der Azaleen svw. Blattfleckenkrankheit 
der Johannisbeere (Pseudopeziza ribis) 

· 111, 224 
Blattfleckenkrankheit 

desApfelbaums(Phyllosticta prunicola)223 
der Azaleen (Blattfallkrankheit; Septoria 

azaleae) 130 (B) 
der Begonien svw. Olfleckenkrankheit 
der Chrysanthemen (Septoria 

chrysanthemella) 27, 101, 215 
an Cyclamen (Phyllosticta cyclaminis, 

Septoria cyclaminis) 2::?,,, 
der Dahlien (Entyloma dahliae) 28 
der Gurke (Bakteriose) s. Blattbakteriose 
der Luzerne 100 
der Mohre s. Alternaria dauci 
der Petersilie 111, 140 
der Riiben s. Cercospora beticola 
an Sellerie (Septoria apii) 30, 55, 100, 

125, 140, 144 (M), 179, 204, 214, 222 
an Zichorie 62 
an Zierpflanzen (Septoria spec.) 126 
an Zinnie (Alternaria zinniae) 28 

Blattkafer (Chrysomelidae) an Korbweiden 
126 

Blattlause (Aphidae; s. a. Apfelblattlaus, 
Bohnenblattlaus,Hopfenblattlaus,Pfirsich
blattlaus, Pflaumenblattlaus, Riibenblatt
laus, Zwiebelblattlaus} ,.,,.. 
allgemein 7 (W), 34 (W), 83, 96 (W), 97, 

108 (W), 117 (M), 194 (B), 202, 204 
an Gemiise 104 (B) 
an Getreide 124, 150 
an Kartoffeln 160 (W), 166 (B), 175 (W) 
an Obstgeholzen 12, 55, 86, 103 (M), 

104 (B), 111, 125, 164, 179 
an Riiben 11 (B), 36 (M), 85 (B), 110, 

139, 145 (B), 151, 160 (W), 168, 204 
an Zierpflanzen 29, 104 (B), 111, 126, 152 

Blattlauszahlungen 34, 96, 175, 185, 216 
Blattnager (Phytonomus) an Luzerne 12 
Blattnervenkrankheit (Zweigdiirre) der 

Platane (Gloeosporium nervisequum) 224 
Blattrandkafer (Sitona) 12, 125, 126, 179 
Blattrollkrankheit der Kartoffel 11, 99, 150, 

154, 167, 184 
Blattsauger (s. a. Apfelblattsauger, 

Birnblattsauger) 108 (W), 179 



Blattschorf des Klees svw. Klappenschorf 
Blattverfiirbung an Monstera deliciosa

(nichtparasitar) 225 
Blattwanzen (Lygus spec.) 204 

an Zierpflanzen 28, 177 
Blattwespen (Tenthredinidae) s. Fichten-, 

Kiefernbuschhorn •, Kiefernschonungs
gespinst-, Kirsch-, Stachelbeerblattwespe 

Blattzerrei8ungen an Tomate 
(nichtparasitar) 222 

Bliitenkafer, Zottiger (Tropinota hirta) 62
Blutlaus (Eriosorna lanigerurn) 48 (M), 63, 

91 (M), 21s 
Bockkafer (Cerarnbycidae) 225
Bodenmiidigkeit im Riibenbau 156
Bodenseewickler (Parnena rhediella) 78 
Bohnenblattlaus (Riibenblattlaus), Schwarze 

(Doralis fabae) 33, 34, 55, 61, 71, 86, 
89 (B), 99, 100, 112, 125, 153, 164, 204, 222 

Bohnenfliege (Phorbia platura) 12, 164, 
170 (B), 179, 204, 216 (M)

Bohnenrost (Urornyces phaseoli) 30, 45, 
102 (M), 111, 204 

Bohnenspinnmilbe (Tetranychus althaeae)
s. Spinne, Rote

Borkenkafer (Scolytidae, Ipidae) an Obst
baumen 63

Bormangel bei Kernobst 223 
Botrytis 

allgem. 91 (M), 194 (B) 
B. cinerea s. Grauschimmel(faule)
B. gladiolorum an Gladiolen 28, 64 
B. spec. an Zierpflanzen 46, 73, 87, 126, 

130 (B), 157 (M), 205, 215 (s. a. yYurzel
halsfiiule)

B. tulipae an Tulpen s. Tulpenfeuer
Brachfliege (Phorbia coarctata) 163, 178, 

203 
Brachkafer, Gerneiner (Amphirnallon

solstitialis) 224 
Brachycaudus spec. 223 
Brand(krankheiten) des Getreides 

(Ustilaginales; s. a. Flug-, Mais- Weizen
stein-, Zwergbrand) 70, 99 

Braunfaule bei Kartoffel und Tomate 
s. Phytophthora infestans

Braunfleckigkeit der Tomate svw. Samt
fleckenkrankheit 

Braunrost an Getreide (Puccinia)
allgem. 99 
an Gerste (P. simplex) 60 
an Mais (P. rnaydis) 70 
an Roggen (P. dzspersa) 60, 110 

Braunspelzigkeit des Getreides 
(Schokoladenspelzigkeit, Spelzenbraune, 
durch Macrophoma hennebergii, Septoria
nodorurn u. a.) 11, 44, 70, 85, 99, 104, 150 

Brenner, Roter, an Amaryllis (Stagonospora
curtisii) 64, 66 (B), 205 

Brennesseln (Urtica) 124, 194 (B) 

Brennfleckenkrankheit 
der Bohne (Colletotrichurn

lindernuthianum) 12, 30, 45, 63, 100, 
111, 125, 129 (B), 140, 151, 157 (M), 
160 (W), 179, 204, 222 

an Ficus (Gloeosporium elasticae) 224 
Brotkafer (Stegobium paniceum) 141, 225
Buchfink (Fringilla coelebs) 126
Bukettkrankheit der Kartoffel 99, 167

Cercospora beticola an Riiben (Blattflecken: 
krankheit) 11, 19 (B, W), 35 (M), 36 (M), 
44, 48 (M), 49 (B), 55, 61, 71, 91 (M), 
108 (W), 110, 117 (B), 125, 128 (M), 
129 (M), 139, 145 (B), 178, 204 

Chlorose (s. a. Bandchlorose) 
an Kartoffeln und Riiben 19 
an Luzerne 20 
an Zierpflanzen (nichtparasitar) 29, 225

C yclamenwelke 
durch Cylindrocarpon radicicola 28
durch Fusarium oxysporum var. 

aurantiacurn 225 
Cylindrocarpon radicicola 

an Cyclamen s. Cyclamenwelke 
an Gloxinien (Knollenfleckenkrankheit) 

224 
an Tomate 222 

Cylindrocarpon spec. an Tulpenzwiebeln 225 

DickmaulriiBler (Otiorrhynchus u. a.) 
allgem. 37 (M), 86 
an Baumschulgewachsen 189 
an Zierpflanzen 28, 193 (B)

Diebkafer (Ptinus) 101, 225
Disteln (einschl. Ackerdistel) 54, 60, 70, 74,

166 (B), 213
Dompfaff svw. Gimpel 
Drahtwiirmer (Elateridae) 35 (M), 91 (M), 

103 (M), 104 (B), 117 (M), 129 (B), 138, 
144 (M), 150, 214 

Diirreschaden ·s. Trockenheitsschaden 
Diirrfleckenkrankheit (Alternaria solani)

der Kartoffel 11 
derTomate 29 

Duwock svw. Sumpfschachtelhalm 

Ebereschenmotte (Argyresthia conjugella)
96 (W), 100 

Ehrenpreis (Veronica) 10, 44
Eichelhaher (Garrulus glandarius) 229 (B) 
Eichenwickler (Laspeyresia splendana) 87, 

126, 140 
Einschniirungskrankheit (Pestalozzia

funerea) 225 
Eisenfleckigkeit der Kartoffel 163, 203
Elster (Pica pica) 10 (B), 229 (B) 
Enationen der Kirsche 13 
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Engerlinge (vgl. auch Maikafer) 19 (B), 43, 
54, 56 (B), 59, 71, 72, 83, 84, 91 (M), 
104 (B), 107, 117 (B), 126, 213 

Erbsengallmiicke (Contarinia pisi) 170 (B) 
Erdbeeralchen (Aphelenchus fragariae) 

208 (B) 
Erdbeerblattlaus, Amerikanische (Passerinia 

[Pentatrichopus] fragaefolii) 34 
Erdbeerbliitenstecher (Anthonomus rubi) 

140, 164, 204 
Erdbeermehltau (Oidium fragariae) 205, 

208 (B) 
Erdbeermilbe (Tarsonemus pallidus) 13, 45, 

72, 111, 179, 208 (B), 220 (W) 
Erdbeerstengelstecher (Coenorrhinus 

germanicus) 126 
Erdflohe (Halticinae; s. a. Getreideerdfloh, 

Rapserdfloh) 71, 110, 139, 178, 187 (B), 
202, 204 

Erdmaus (Microtus agrestis) 9 (B), 87 (B), 
102 (B), 126, 130 (B) 

Erdraupen (Noctuidae) 62, 117 (M), 204 
Ernahrungskrankheiten der Obstbaume 

(s. a. Mangelkrankheiten) 78 
Eulenraupen (Noctuidae) 125 

Fadenblattrigkeit der Tomate (Virose) 62 
Fadenkeimigkeit der Kartoffel 139 
Farnblattrigkeit der Tomate 125 
Feldmaus (Microtus arvalis) 8, 9 (B), 43, 

47 (M), 50 (B), 54, 71, 91 (M), 98, 117 (B), 
124, 138, 150, 157 (M), 162, 165 (B), 
170 (B), 178, 203 

Fichtenblattwespe, Kleine (Pristiphora 
abietina) 126 

Fichtenbock (Tetropium) 206 
Fichtenborkenkafer 126 
Fichtengallenlaus (Adelges laricis) 215 
Fichtennadelmarkwickler 193 (B) 
Fichtennestwickler (Epiblema tedella) 140 
Flachastigkeit des Apfelbaums 27, 126, 224 
Fliedermotte (Xanthospilapteryx syringella) 

111, 215, 220 (W), 224 
Fliederseuche (Pseudomonas syringae) 224 
Fliege, Wei8e (Trialeurodes vaporariorum) 

111 
Fliegen (Muscidae; einschl. Stallfliegen, 

Stubenfliegen) 50 (B), 58 (B), 92 (M), 
101 (B), 130 (B), 141, 194 (B) 

Flugbrand des Getreides s. Gersten-, Hafer-, 
Weizenflugbrand 

Flughafer (Avena fatua) 10, 44, 99, 110, 162 
Forleule (Panolis flammea) 14 (B), 228 
Franzosenkraut (Galinsoga) 44, 124, 138 
Fritfliege (Oscinella) 99,129 (B), 138,178,203 
Frostschaden (s. a. Kalteschaden) 

allgem. 54, 69, 176, 177, 201 (W) 
an Forstgeholzen 229 
an Obst 12, 43, 63, 100, 109, 124, 137, 
140, 145, 221 
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an Ruben 202 
an Zierpflanzen 46, 73, 221 

Frostspanner (bes. Kleiner F., Operophthera 
brumata) 48 (M), 63, 108 (W), 117 (M), 
140, 164, 204, 205, 214, 215, 223 

Fruchtbraune der Tomate 204 
Fruchtfaule 

an Obst durch Botrytis s. Grauschimmel
(faule) 

durch Monilia s. d. 
an Siilskirschen 100 

durch Gloeosporium 223 
an Tomate s. Phytophthora infestans 

(Braunfaule) 
Fruchtfall 

bei Kirschen 100 
bei Obstgeholzen _223 

Friihlingskreuzkraut (Senecio vernalis) 110 
Fusarium (s. a. Welkekrankheiten) 

an Astern s. Asternsterben 
an Getreide (s. a. Schneeschimmel) 35 (M), 

91 (M), 92 (M), 99, 124, 128 (M), 138, 
144 (M), 163, 192 (M) 

an Nelken 14, 205, 215 
an.Tomate 222 
an Zierpflanzen 126, 224 

Fusarium-Fa.ule 
der Gladiolen 28 
der Hyazinthen und Tulpen 

(f.-Triebfaule) 225 
der Kakteen 225 
der Narzissen svw. Basalfaule 

Fusicladium s. Schorf der Obstbaume 
Fulskrankheit 

der Chrysanthemen (durch Fusarium) 224 
an Gemiise 170 (B) 
des Getreides 203 
der Kartoffel s. Rhizoctonia solani, 

Schwarzbeinigkeit 
der Narzissen svw. Basalfaule 
der Nelke s. Rhizoctonia solani 
des Weizens s. Schwarzbeinigkeit 

Gelbadrigkeit (Helladrigkeit) des Apfels 13 
Gelbrost des Weizens (Puccinia glumarum) 

110 
Gelbsucht an Zierpflanzen (nichtparasitar) 

svw. Chlorose 
Gemiiseeule (Polia oleracea) 86 
Gemiisefliegen (s. a. Bohnen-, Kohl-, 

Mohren-, Rettich-, Sellerie-, Spargel-, 
Zwiebelfliege) 45, 91 (M), 125, 128 (M), 
144 (M), 145 (B), 208 (B), 220 (W) 

Gerberafaule 28 
Gerstenflugbrand (Ustilago nuda) 11, 19 (B), 

44, 110, 124, 139, 145 (B), 163 
Gerstenhartbrand (Ustilago hordei) 84 
Gespinstmotten (Hyponomeutidae; s. a. 

Apfelbaum-, Pflaumengespinstmotte) 
36 (M), 63, 220 (W) 



Getreideerdfloh (Phyllotreta vittula) 178 
Getreidehahnchen (Lema) 60 
Getreidehalmfliege svw. Weizenhalmfliege, 

Gelbe 
Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus) .203 
Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica) 

13 
Getreidemehltau (Erysiphe graminis) 11, 

99, 110, 124, 138, 150, 178, 203 
Getreidemilben 140 
Getreidenager, Schwarzer (Tenebroides 

mauritanicus) 205 
Getreideplattkafer (Getreideschmalkafer, 

Oryzaephilus surinamensis) 126,140,205, 
215 

Getreiderost (Puccinia) s. Braunrost, Gelb-
rost, Kronenrost, Schwarzrost 

Getreideschimmelkafer (Alphitobius) 205 
Getreideschmalkafer svw. Getreidepla ttkafer 
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) 10 
Ginster s. Besenginster 
Gladiolenblasenfu8 (Taeniothrips simplex) 

14, 29, 205, 220 (W), 224 
Glanzkafer, Zweipunktiger (Nitidula 

bipunctata) 165 
Goldafter (Euproctis chrysorrhoea) 63, 72, 

108 (W), 125 
Graurii8ler svw. Blattrandkafer 
Grauschimmel(faule) (Botrytis cinerea) 

an Erdbeere 72, 104 (B), 111, 117 (B), 140, 
144 (M), 164, 170 (B), 179, 204, 208 (B), 
215, 220 (W) 

an Gurke 63 
an Salat s. Salatfaule 
an Tomate 37 (M) 
an Zierpflanzen 14, 28, 37 (M), 86, 101, 

104 (B), 111, 140, 180 
an Zwiebeln 179 

Grjinrii8ler (Phyllobius) 108 (W) 
Giirtelschorf der Riibe 19 (B), 151 
Gurkenkratze (Cladosporium cucumerinum) 

30, 111, 144 (M), 192 (M) 
Gurkenmehltau (Erysiphe cichoriacearum) 

30, 63, 111, 144 (M) 
Gurkenmosaik s. Mosaikkrankheit 
Gurkenwelke 30, 63, 111 

Haferflugbrand (Ustilago avenae) 
11, 35 (M), 84, 92 (M), 102 (M), 103 (M), 
104 (B), 117 (M), 124, 128 (M), 144 (M), 
145 (B), 163, 192 (M) 

Hafernematode (Heterodera avenae) 
17,123,137 

Hagelschaden 54, 69, 109, 177 
Hahnenfu8 (Ranunculus; z. B. Scharfer H., 

R. acer) 110, 124, 162, 166 (B), 213 
Halmbruchkrankheit des Getreides 

(Cercosporella herpotrichoides) 11 
Hamster (Cricetus cricetus) 109 
Hartfaule der Tulpen 14 

Harzgallenwickler s. Kiefernharzgallen
wickler 

Hausbock (Hylotrupes bajulus) 15, 18, 87, 
96, 101, 112, 127, 141, 165, 180, 206, 229 

Hausmaus (Mus musculus domesticus) 
91 (M), 138 

Hausmilbe (Wohnungsmilbe, Glycyphagus 
domesticus) 101, 215 

Hausratte (Epimys rattus) 87 
Hausschwamm (Merulius lacrymans) 87, 96, 

101, 112, 127, 141, 206 
Hederich (Raphanus raphanistrum) 54, 60, 

70, 74, 124, 203 
Heidekraut (Calluna vulgaris) 194 (B) 
Helladrigkeit des Apfels svw. Gelbadrigkeit 
Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) 

10, 54, 89 (B) 
Heukafer (Moderkafer, Typhaea stercorea) 

73, 165 
Hexenbesen an Obstgeholzen 

(s. a. Besenwuchs) 13 
Himbeerkafer (Byturus) 164, 204 
Himbeerrutenkrankheit, Himbeerruten

sterben 179, 215 
Hohlzahn (bes. Ackerhohlzahn, Galeopsis) 

10, 44, 49 (B), 54, 58 (B), 60, 74, 110, 124, 
162, 166 (B), 213 

Holzameisen (Lasius) 225 
Holzbohrer, Ungleicher (Xyleborus dispar) 

12, 45 
Holzwespen (Siricidae) 141, 206 
Hopfenblattlaus (Phorodon humuli) 13, 62 
Huflattich (Tussilago farfara) 124, 145 (B), 

213 
Hyperomyzus tulipaellus 61 

J apankafer (Popillia japonica) 27 
Johannisbeergallmilbe (Eriophyes ribis) 

179,215 
Johannisbeerglasfliigler (Synanthedon 

tipuliformis) 111 
Johannisbrotmotte (Mye!ois ceratoniae) 205 

Kalteschaden (s. a. Frostschaden) 
an Gemiise 12, 164 
an Obstgeholzen 63 
an Zierpflanzen 29 

Kasefliege (Piophila casei) 73, 87, 141, 152 
Kaffeebohnenkafer (Araeocerus 

f asciculatus) 205 
Kakaomotte (Ephestia elutella) 205, 225 
Kamille 10, 124 
Kaninchen, Wildes (Oryctolagus cuniculus) 

124, 170 (B) 
Kartoffelkafer (Leptinotarsa. decemlineata) 

15 (B), 44, 55, 60, 71, 73 (B), 85, 89 (B), 
99, 110, 124, 139, 141 (B), 149 (B), 150, 
154, 163, 186 (B), 201, 203, 206 (B), 213, 
214, 216 (B), 220 (W), 221, 226 
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Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum) 
16, 71, 85, 97, 98, 104, 110, 142, 185 (B) 

Kartoffelnematode (Heterodera 
rostochiensis) ·17, 60, 85, 97, 109, 110, 123, 
125, 131 (Q), 137, 139, 145 (B), 155, 161, 
163, 167, 168, 171 (Q), 186 (B), 199, 201, 
212 (W), 213 

Kartoffelschorf (s. a. Pulverschorf) 203,222 
Kellerschwamm (Coniophora cerebella) 

127,205 
Kiefernbock, Westeuropaischer 

(Monochamus galloprovincialis) 206 
Kiefernbuschhornblattwespe (Diprion) 228 
Kieferndrehrost (Melampsora pinitorqua) 

126,228 
Kiefernharzgallenwickler (Evetria resinella) 

126 
Kiefernknospen(trieb )wickler (Evetria) 

140,215 
Kiefernschonungs-Gespinstblattwespe, 

Stahlblaue (Acantholyda erythrocephala) 
140 

Kiefernschiitte (Lophodermium pinastri) 
87 (B), 102 (B), 126, 140, 189 (B), 228 

Kiefernspanner (Bupalus piniarius) 228 
Kiefernspinner (Dendrolimus pini) 225 
Kirschblattwespe 72, 111, 140, 
Kirschblattwespe, Schwarze (Eriocampoides 

limacina) 220 (W), 223 
Kirschbliitenmotte (Argyresthia ephippiella) 

12, 36 (M), 37 (M), 55, 72, 111, 223 
Kirschenblattlaus, Schwarze 140, 223 
Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi) 

12, 21 (Q), 36 (M), 47 (B), 72, 75 (B), 
78 (B), 86, 90 (B), 91 (M), 107, 108 (W), 
111, 113 (B), 117 (B), 220 (W) 

Kirschfruchtstecher, Goldgriiner 
(Rhynchites auratus) 222 

Klappenschorf 
an Klee (Pseudopeziza trifolii) 12, 100 
an Luzerne (Pseudopeziza medicaginis) 

100 
Klatschmohn (Papaver rhoeas) 124 
Kleb(lab)kraut svw. Klettenlabkraut 
Kleealchen (Kleenematode, Ditylenchus 

dipsaci) 125 
Kleekrebs (Sclerotinia trifoliorum) 11, 55, 

86, 178 
Kleesamenwespe (Bruchophagus gibbus) 

205 
Kleeschwarze (Phyllachora [Polythrincium] 

trifolii) 12 
Kleeteufel, Kleewiirger (Orobanche minor) 

45,125 
Kleewickler 86 
Kleidermotte (Tineola biselliella) 87 
Klettenlabkraut (Klebkraut, Galium aparine) 

10, 44, 54, 60, 99, 110, 124, 162, 203, 213 
Knollchensucht der Kartoffel 139 
Knoterich (Polygonum) 10, 44, 162, 213 
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Knollenfaule 
der Kartoffel s. Mietenfaule, Na/sfaule, 

Phytophthora (Braunfaule) 
an Zierpflanzen 140 

Knollenfleckenkrankheit der Gloxinien 
s. Cylindrocarpon

Knospenwickler 125, 140, 223 
Knospenwickler, Grauer (Argyroploce 

variegana) 223 
Kohlblasenfu/5 178 
Kohldrehherzmiicke (Contarinia nasturtii) 

96 (W), 125, 164, 175 (W), 179, 200 (W), 
204 

Kohlerdfloh (Phyllotreta) 179 
Kohleule (Barathra brassicae) 73, 86, 139 
Kohlfliege (Phorbia) 30, 36 (M), 37 (M), 

48 (M), 62 (B), 86, 100, 111, 117 (M), 139, 
151, 160 (W), 164, 179, 200 (W), 204, 214, 
216 (M), 222, 230 (M) 

Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae) 214 
Kohlschabe (Plutella maculipennis) 139 
Kohltriebrii/5ler (Ceuthorrhynchus) 125,204 
Kohlwei/5ling (Pieris) 30, 45, 55, 73, 86, 

103 (M), 104 (B), 111, 115 (B), 125, 140, 
151, 164, 220 (W) 

Korkbildungen, Korkwucherungen 
(nichtparasitar) 
an Gemiise 12 
an Zierpflanzen 29, 224 

Kornblume (Centaurea cyanus) 124, 162, 
213 

Kornkafer (Calandra granaria) 13, 36 (M), 
46, 48 (M), 56, 73, 87, 92 (M), 101, 112, 
126, 140, 152, 157 (M), 180, 213, 215 

Kornmotte (Tinea granella) 13, 56, 73, 101, 
126, 140, 180, 215, 225 

Krahen (Corvus) 10 (B), 117 (M), 138, 
229 (B) 

Krauselkrankheit 
der Astern (nichtparasitar) 224 
des Hopfens 56 
der Pelargonie (Virose) 29 
des Pfirsichs (Taphrina deformans) 

108 (W) 
der Rube 153 
des Tabaks 165 

Krauselmosaik der Kartoffel 99, 167 
Kragenfaule des Apfels 

(Phytophthora cactorum) 38 (B) 
Krautfaule 

an Gloxinien s. Phytophthora 
an Kartoffel und Tomate 

s. Phytophthora infestans
an Tabak s. Phytophthora nicotianae 
an Zierpflanzen 101 

Kronenrost des Hafers (Puccinia coronifera) 
44 

Kiichenschabe (Blatta orientalis) 73 
Kundekafer (Callosobruchus chinensis) 205 
Kupferbrand des Hopfens 13 



Kupfermangel 
bei Getreide 162 
bei Kernobst 223 

Kurzsteinbrand des Weizens 
svw. Zwergbrand 

Lackschorf der Gladiolen 
(Pseudomonas margi,:iata) 111 

LarchenblasenfuB (Taeniothrips laricivorus) 
140 

Larchenminiermotte (Coleophora laricella) 
140 

Lagerfaule 
an Kohl 192 (M) 
an Mohren 46, 145 (B) 
an Obst 112 
an Zwiebeln 46 

Lagerschaden bei Getreide 54, 60, 138, 162, 
214 

Landschilf (Calamagrostis epigeios) 228 
Lauchmotte (Acrolepia assectella) 73, 111, 

204, 214, 222 
Laufkafer (Carabidae) 20 
Lederfaule der Erdbeeren (Phytophthora 

cac'.orum) 107, 111, 114 (B), 117 (B) 
Lewdmychus krameri 14 
Lichtflecken an Zierpflanzen 29 
Loffelkrankheit der Azaleen (Ohrlappchen-

krankheit, Exobasidium azaleae) 165 215 
224 

' , 

Lowenzahn (Taraxacum officinaZe) 10, 124, 
138, 145 (B) 

Luftwurzelbildung an Getreide 178 
Luzerneblattnager (Phytonomus variabilis) 

12 
Luzerneblu tengallmucke ( Contarinia 

medicaginis) 12, 61 
Luzernegallmucke 20 (B) 
LuzernesproBgallmucke (Dasyneura 

[Perrisia] ignorata) 12 
Luzernewelke s. Welkekrankheiten 
Ma.use (Muridae) 141, 225 
Magnesiummangel 

bei Getreide 162 
bei Kartoffeln 150 
bei Kernobst 223 

Maikafer (Melolontha; vgl. auch Engerlinge) 
15, 31 (B), 36 (M), 46 (B), 57 (B), 59, 
64 (B), 75 (B), 88 (B), 112 (B), 127 (B) 

Maisbrand (Ustilago zeae) 19 (B) 
Maiszunsler (Pyrausta nubilalis) 70 
Manganmangel 

bei Getreide 150, 162 
bei Kernobst 223 
bei Nelken 73 
bei Ruben 151 

Mangelkrankheiten (s. a. Bormangel, 
Kupfermangel, Magnesiummangel, 
Manganmangel, Molybdanmangel) 
157 (M), 177, 220, 223 

Maulwurf (Talpa europaea) 70, 72, 181 (B), 
213 

Maulwurfsgrille (GryZlotalpa vulgaris) 
48 (M), 178, 222 

Meerrettichschwarze 20 
Meerrettichblattkafer (Phaedon cochZeariae) 

73 
Mehlkafer (Tenebrio molitor) 87, 101, 126, 

215 
Mehlkrankheit der Kuchenzwiebel 

(Sclerotium cepivorum) 111, 179 
Mehlmilbe (Tyroglyphus farinae) 101, 205, 

215 
Mehlmotte (Ephestia kuehniella) 87, 126 
Mehltau (allg.) 36 (M), 77 (M) 

an Zierpflanzen 126, 140, 152 
Mehltau, Echter (Erysiphaceae) 

allgem. 91 (M), 92 (M) 
am Apfelbaum s. Apfelmehltau 
an Begonien (Oidium begoniae) 

27, 102 (M), 144 (M) 
an Chrysanthemen (Oidium chrysanthemi) 

27, 144 (M) 
an Erbsen (Erysiphe polygoni) 111 
an Erdbeeren s. Erdbeermehltau 
an Getreide s. Getreidemehltau 
an Gurken s. Gurkenmehltau 
an Hortensie (Oidium hortensiae) 27, 215 
an Kalanchoi! (Oidium kaZanchoi!ae) 224 
an Rosen s. Rosenmehltau 
an Schwarzwurzel 144 (M) 
an Stachelbeeren s. Stachelbeermehltau 
an Treibwicken (Lathyrus, durch Erysiphe 

polygoni) 27 
an Wein (Oidium tuckeri) 140 
an Zinerarien (Sphaerotheca fusca) 27 

Mehltau, Falscher (Peronosporaceae) 
allgem. 91 (M) 
an Hopfen (Pseudoperonospora humuli) 

13, 35 (M), 46, 55, 62 
an Erbsen 179 · 
an Kuchenzwiebeln (Pseudoperonospora 

schleideni) 30, 37 (M), 45, 55, 111, 179 
an Luzerne 100 
an Mohn (Peronospora arborescens) 71 
an Ruben (Peronospora schachtii) 164 
an Salat (Bremia lactucae) 30, 63, 125 
an Wein (Plasmopara viticola) 140 

Melde (Chenopodium, Atriplex) 124, 213 
Messingkafer (Niptus hololeurus) 14, 87, 

101, 141, 205, 225 
Mietenfaule der Kartoffel 165 
Milben (Acari) 

als Vorratsschadlinge (s. a. Getreide
milben) 112, 126, 141, 165 

an Zierpflanzen (s. a. Weichhautmilben) 
14, 64 

Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata) 
13, 21 (Q), 27, 45, 64, 69, 72, 79 (Q), 
108 (W), 123, 137, 156, 209 (Q), 213, 
220 (W) 

Moderkafer s. Heukafer 
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Mohrenfliege (Psila rosae) 3_0, 35 (M), 
36 (M), 48 (M), 62, 73, 86, 100, 103 (M), 
111, 117 (M), 130 (B), 139, 151, 164, 
170 (B), 179, 204, 208 (B), 214, 216 (M), 
222, 230 (M) 

Mohrenmiidigkeit .145 (B) 
MohnwurzelriHsler (Stenocarus fuliginosus) 

71 
Molybdanmangel an Kohl 111, 179, 204 
Moni!ia-Krankheit (einschl. Fruchtfaule und 

Zweigdiirre) 55, 86, 205, 224 
Moosknopfkafer (Atomaria linearis) 

85, 125 
Mosaikkrankheit 

des Apfels 13, 27, 43, 125 
der Dahlie 29 
der Gurke 125 
der Kartoffel 11, 99, 150 
des Meerrettichs 20 
der Osterluzei 13 
des Salats 30, 140, 145 (B), 204, 222 
des Tabaks 62, 71 
der Tomate 62 

Mutterkorn (Claviceps purpurea) 110, 163, 
203 

Nacktschnecken s. Schnecken 
Nasseschaden 164 
Nagetiere (Rodentia) 194 (B) 
Napfschildlaus (s. a. Zwetschennapf-

schildlaus) 125, 126 
Narzissenfliege 126, 130 (B) 
NaBfaule 

der Kakteen (Phytophthora cactorum) 
215,224 

der Kartoffel 99 
Nelkenrost (Uromyces caryophyllinus) 28, 

73, 140, 225 
Nelkenschwarze (Heterosporium 

echinulatum) -14, 28 
Nelkenwickler (Tortrix pronubana) 21 (Q), 

79 (Q) 
Nematoden (Alchen; s. a. Blattalchen, Erd

beeralchen, Hafernematoden, Kartoffel
nematoden, Kleealchen, Riibennematoden, 
Stengelalchen) 
allgem. 83, 91 (M), 92 (M), 124, 144 (M), 

149, 188, 192 (M), 220 
an Zierpflanzen (s. a. Blattalchen) 28, 190 

Netzfleckenkrankheit der Gerste 
(Helminthosporium teres) 178 

Obstbaumkrebs 215 
Obstbaumspinnmilbe s. Spinne, Rote 
Obstmade (Apfelwickler, Carpocapsa 

[Laspeyresia, Cydia] pomonella) 36 (M), 
45, 48 (M), 91 (M), 100, 103 (M), 104 (B), 
108 (W), 117 (M), 125, 140, 152, 160 (W), 
187 (B), 200 (W), 205, 220 (W), 223 (W), 
230 (B) 
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Olfleckenkrankheit der Begonien 
(Pseudomonas begoniae) 27, 205 

Ohrlappchenkrankheit der Azaleen 
svw. Loffelkrankheit 

P'appelrindentod (Pappelrindenbrand, 
Dothichiza populea) 126, 140 

Pelzkafer (Attagenus) 87, 101 
Perlschnurkrankheit der Futtergraser 

(Sclerotium rhizodes) 86 
Peronospora s. Mehltau, Falscher 
Pest, Schwarze, der Maiblumen (Sclerotium 

denigrans) 191 
Pestalozzia-Krankheit 

der Azaleen 224 
der Rosen 244 

Pestwurz (Petasites officinalis) 54, 145 (B) 
Pfefferminze, Wilde (Mentha spec.) 145 (B) 
Pfefferminzrost (Puccinia menthae) 208 (B) 
Pfeffingerkrankheit des Steinobstes 27 
Pfeilkresse (Lepidium draba) 110 
Pfirsichblattlaus, Griine (Myzodes persicae) 

33, 34, 61, 78 (B), 86, 89 (B), 99, 112, 152, 
153 

Pfirsichblattlaus, Schwarze (Brachycaudus 
persicaecola) 153 

Pfirsichtriebbohrer (Laspeyresia molesta) 64 
Pflaumenblattlaus, Mehlige (Hyalopterus 

pruni) 205, 215, 223 
Pflaumengespinstmotten (Hyponomeuta 

spec.) 86, 223 
Pflaumenmilbe (Glyciphagus cadaverum) 

205 
Pflaumensagewespe (Hoplocampa) 91 (M), 

100, 103 (M), 104 (B), 111, 117 (M), 204 
Pflaumenwickler (Laspeyresia funebrana) 

104 (B) 
Pfropfenbildung der Kartoffel 163 
Phoma betae 164 
Phytophthora cactorum 

an Apfel s. Kragenfaule 
an Erdbeere s. Lederfaule 
an Kakteen s. NaBfaule 

Phytophthora infestans 
an Kartoffel (Krautfaule) 11 (B), 19 (B, W), 

35 (M), 36 (M), 44, 48 (M), 50 (B), 55, 
57 (B), 60, 70, 74 (B), 75 (M), 83 (W), 
85, 91 (M), 92 (M), 96 (W), 97, 99, 
102 (M), 103 (M), 104 (B), 108 (W), 
110, 117 (B), 124, 127 (B), 128 (M), 
129 (M), 130 (B), 139, 144 (M), 
145 (B, W), 150, 157 (M), 160 (W), 
161 (B), 163, 168 (B), 170 (B), 177, 178, 
192 (M), 203, 214, 220 (W), 222 

an Kartoffel (Knollenfaule, Braunfaule) 
44, 55, 70, 74, 85, 99, 125, 139, 163, 
168, 203 

an Tomate (Kraut-, Braun-, Fruchtfaule) 
29, 45, 48 (M), 55, 62 (B) 73, 86, 100, 
103 (M), 111, 125, 140, 151, 164, 214, 
222 



Phytophthora nicotianae an Tabak 111 
Phytophthora spec. an Gloxinien (Blatt-, 

Kraut-, Starnrnfaule) 14, 101 
Pochkafer (Anobiidae) 112, 127, 141, 165, 

180, 206, 225, 229 
Pockenkrankheit der Kartoffel 

s. Rhizoctonia solani 
Poren(haus)schwarnrn (Polyporus 

vaporarius) 206 
Prospaltella perniciosi 31 
Pulverschorf der Kartoffel (Spongospora 

subterranea) 19 (B), 44, 55, 70 
Pythium spec. an Tornaten 222 
Ouecke (Agropyrum repens) 170 (B), 213 
Queckeneule (Parastichtis basilinea) 60, 70 
Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala) 

170 (B) 
Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus) 62, 71, 

100, 110, 125, 139, 178, 202, 204 
Rapsstengelriilsler (Ceuthorrhynchus napi) 

45, 62 
Rasenrnilbe (Trombicula autumnalis) 101 
Ratten (s. a. Hausratte, Wanderratte) 47 (B), 

56, 57 (B), 65 (B), 87 (B), 91 (M), 98 (B),
101 (B), 117 (B), 124, 138, 141, 156 (B), 
157 (M), 180, 181 (B) 

Reiskafer (Calandra oryzae) 13, 215 
Reisrnehlkafer (bes. Tribolium) 101, 140 
Rettichfliege (Chortophila floralis) 

62, 103 (M) 
Rettichschwarze 20 
Rhizoctonia solani 

an Kartoffel (FuJskrankheit WeiJshosig
keit, Pockenkrankheit) 11, 44, 70, 139, 
144 (M), 150, 163, 178, 203, 214 

an Nelken (Rh. solani f. dianthi; Fuls
krankheit) 144 (M) 

Riesen(fichten)bastkafer (Dendroctonus 
micans) 102 (B), 179 

Rindenschaden (nichtparasitar) an Obst
baurnen 12 

Rindentod der Pappel s. Pappelrindentod 
Ringelspinner (Malacosoma neustria) 

108 (W), 125 
Ringspot des Tabaks 62 
Roggenalchen svw. Stengelalchen 
Rosenrnehltau (Sphaerotheca pannosa) 27, 

37 (M), 144 (M) 
Rosenzikade (Typhlocyba rosae) 152 
Rost, Rostkrankheiten, Rostpilze 

(U redinales) 
allgern. 70, 91 (M), 139 
an Getreide s. Getreiderost 
an Pfefferrninze s. Pfefferrninzrost 
an Spargel s. Spargelrost 
an Stachelbeere s. Stachelbeerbecherrost 
an Wiesengrasern 204 
an Zierpflanzen 126 
an Zinerarien (Coleosporium senecionis) 
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Rothalsbock (Leptura rubra) 206 
Rotspitzigkeit des Hopfens 13 
Rotwild s. Wildschaden 
Riibenaaskafer (Blitophaga) 61, 85, 108 (W),

110, 125, 139, 151, 178 
Riibenblattlaus, Schwarze, svw. Bohnen

blattlaus 
Riibenblattwanze (Piesma quadratum) 134, 

137, 149 (B), 151, 153 (B) 
Riibenfliege (Pegomyia hyoscyami) 11, 44, 

55, 61, 85, 96 (W), 99, 104 (B), 110, 125, 
139, 140, 144 (M), 151, 160 (W), 164, 
168 (B), 178, 186 (B), 200 (M), 202, 203, 
204, 214, 220 (W), 222 

Riibenkopfalchen (Ditylenchus dipsaci · 
s. a. Alchenschorf) 44

Riibenrnotte (Phthorimaea ocellatella) 61 
Riibennernatode (Heterodera schachtii) 17, 

97, 109, 123, 125, 131 (Q), 137, 155 
Riisselkafer, GroJser Brauner (Hylobius 

abietis) 126, 140 
RuJstau (Apiosporium) 72 
Rutenbrenner der Korbweiden 

(Physalospora miyabeana) 13 
Rutenkrankheit, Rutensterben der 

Hirnbeere s. Hirnbeerrutenkrankheit 

Saatwucherblurne (Chrysanthemum 
segetum) 203, 213 

Sagewespen 36 (M), 108 (W), 125, 219 (W), 
230 (B) 

Saulchenrost der Johannisbeeren 
(Cronartium ribicola) 37 (M), 45, 49 (B),
55, 58 (B), 72 

Salatfaule 20, 30, 111, 125 
Salatrnosaik s. Mosaikkrankheit 
Sarnenrnotte (Hofmannophila 

pseudospretella) 205 
Sarnenziinsler (Paralispa gularis) 205 
Sarntfleckenkrankheit der Tornate (Braun

fleckigkeit, Cladosporium fulvum) 29, 
48 (M), 91 (M), 102 (M), 144 (M), 
192 (M), 222 

San-J ose-Schildlaus (Quadraspidiotus 
perniciosus) 16 (B), 21 (Q), 26, 31 (B),
36 (M), 43, 54, 69, 76 (B), 79 (Q), 89 (B), 
98 (B), 107, 109, 111, 114 (B), 123, 137, 
171 (Q), 209 (Q), 213, 216, 220 

Schalennekrose der Kartoffel 19, 70, 99, 104, 
139 

Schartigkeit des Getreides 202 
Schattenwickler (Cnephasia) 13, 44, 55, 61, 

72 
Schaurnzikaden (Cercopidae, 

z. B. Philaenus spumarius) 215
Scheibenbock 141 
Scheibenbock, Blauer (Callidium violaceum) 

206 
Schildkafer, Nebliger (Cassida nebulosa) 

110, 125, 222 
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Schildkafer, Goldstreifiger (Cassida nobilis) 
151 

Schildlause (Coccidae; s. a. Napfschildlaus, 
Z wetschennapfschildlaus) 
an Obstbaumen 55 
an Zierpflanzen 28, 64, 104 (B), 111, 126, 

140, 152, 215 
Schilf (Phragmites communis) 170 (B) 
Schinkenkafer (Necrobia rufipes) 205 
Schmalbauch (Phyllobius) 108 (W) 
Schmierlause an Zierpflanzen 36 (M), 64, 

215 

Schnecken (Nackt- und Deckelschnecken 
einschl. Ackerschnecken) 11, 12, 43, 55, 
58 (B}, 70 (B), 71, 72, 83, 98, 104 (B), 110, 
124, 138, 152, 157 (M), 164, 193 (B), 204, 
213, 214 

Schneeschimmel des Getreides (Fusarium 
nivale) 19 (M), 44, 99, 104 (B}, 178 

Schokoladenspelzigkeit 
svw. Braunspelzigkeit 

Schor£ der Obstbaume (Fusicladium; einschl. 
Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Lager-, Spat
schorf) 26 (W), 36 (M}, 37 (M), 38 (B), 
45, 48 (M), 55, 72, 86, 96 (W}, 100, 
102 (M), 104 (B), 108 (W), 111, 112, 125, 
128 (M), 129 (M), 144 (M}, 152, 160 (W), 
164, 175 (W), 187 (W}, 192 (M), 204, 205, 
215, 219 (W), 223, 230 (B) 

Schrotschuiskrankheit (Clasterosporium 
carpophilum) 108 (W), 140, 225 

Schiittekrankheit s. Kiefernschiitte 
Schwarze(pilze) 

an Getreide 99, 163 
an Hopfen 13 
an Klee s. Kleeschwarze 
an Mohn 71 

Schwammspinner (Lymantria dispar) 125 
Schwarzbeinigkeit 

der Bohnen 204 
der Kartoffel 55, 70, 110, 150, 214 
des Kohls 222 
der Ruben 71 
des Weizens (Ophiobolus graminis) 44, 

54, 163 
Schwarzfleckigkeit, Schwarzfleckenkrankheit 

an Helleborus (Coniothyrium hellebori) 
28, 205, 208 (B) 

des Rittersporns (Pseudomonas delphinii) 
215 

der Rosen (Sternruistau, Diplocarpon 
rosae) 14, 46 

Schwarzringfleckigkeit des Kohls 30 
Schwarzrost des Getreides (Puc cinia 

graminis) 10, 44, 99 
Schwarzwerden der Maiblumen 

svw. Pest, Schwarze 
Schwarzwild s. Wildschaden 
Sclerotinia spec. an Gemiise 204 
Sc!erotinia-Faule an Salat s. Salatfaule 
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Sclerotium pemiciosum an Tulpen 165 
Selleriefliege (Philophylla heraclei) 125 
Sellerieschorf (Phoma apiicola) 30 
Senf s. Ackersenf 
Septoria s. Blattfleckenkrankheiten 
Silberfischchen (Lepisma saccharina) 87 
Sklerotienkrankheit (Sclerotium tuliparum) 

an Narzisse 28 
an Tulpe 14, 28 

Sonnenbrand an Asparagus 215 
Spargelfliege (Platyparea poeciloptera) 12, 

63, 66 (B), 86, 111 
Spargelhahnchen (Crioceris asparagi) 63, 

111 
Spargelka:fer (Crioceris duodecimpunctata) 

63, 111 
Spargelrost (Puccinia asparagi) 63, 66 (B) 
Spatz, Spatzenbekampfung s. Sperlinge 
Speckkafer (Dermestes) 73, 87, 101, 126, 

141, 152, 165, 205 
Spelzenbraune svw. Braunspelzigkeit 
Spelzenkrankheiten des Weizens 

(s. a. Braunspelzigkeit} 138 
Sperlinge (Passer) 9 (B}, 47 (B), 84, 88 (B}, 

98, 102 (B}, 138, 202, 207 (B}, 213 
Spinne, Rote (Bohnenspinnmilbe, 

Tetranychus urticae) 63, 100, 224 
Spinne, Rote (Obstbaumspinnmilbe, 

Metatetranychus ulmi) 35 (M), 36 (M), 
45, 55, 62, 63, 72, 78 (B), 86, 91 (M), 100, 
111, 125, 140, 152, 204, 214, 223 

Spinnmilben (Tetranychidae) 
allgem. 77 (M), 92 (M), 96 (W), 103 (M}, 

104 (B}, 108 (W), 126, 128 (M}, 129 (M}, 
140, 144 (M), 179, 200 (W), 204, 
216 (M), 220 (W), 229 (M}, 230 (B} 

an Nelken 29 
Spitzendiirre der Korbweiden 

svw. Rutenbrenner 
Stachelbeerbecherrost (Puccinia caricina) 

111 
Stachelbeerblattwespe 72, 125 
Stac:helbeermehltau 111 
Stachelbeermehltau, Amerikanischer 

(Sphaerotheca mors uvae) 37 (M), 126 
Stallfliegen s. Fliegen 
Stammfaule 

der Fuchsien 28 
der Gloxinien s. Phytophthora 
der Pelargonien 28 

Star (Sturnus vulgaris) 177 
Staublaus (Trogium pulsatorium) 101, 215 
Steckenbleiben der Tulpen 224 
Stecklingskrankheit der Nelken 38 
Steinbrand des Weizens s. Weizensteinbrand 
Steinfriichtigkeit der Birne 224 
Stengelakhen (Stockakhen, Roggenalchen, 

Ditylenchus dipsaci) 
an Getreide 138, 163, 178, 193; 203 
an Zierpflanzen 28, 46, 87, 101 



Stengelbrenner 
an Amaryllis svw. Roter Brenner 
an Klee (Gloeosporium caulivorum) 12, 

110, 139 
Stenge!faule (s. a. Stammfaule) 

der Erdbeere 179 
des Tabaks 71 
der Tomate (Didymella lycopersici) 30, 

45, 73, 108 (W), 111, 222 
Sternfleckenkrankheit der Obstgeholze 126 
SternruBtau der Rose 

svw. Schwarzfleckigkeit 
Stockalchen svw. Stengelalchen 
Streifenkrankheit 

der Gerste (H elminthosporium 
gramineum) 35 (M), 84, 102 (M), 
103 (M), 128 (M), 139, 144 (M), 163, 
192 (M) 

des Tabaks (Virose) 165 
Strichelkrankheit der Kartoffel 11, 99 
Stubenfliegen s. Fliegen 
Sumpfschachtelhalm (Duwock, Equisetum 

palustre) 166 (B) 

Tabakkafer, Kleiner (Lasioderma 
serricorne) 205 

Tannentriebwickler 193 (B) 
Taubahrigkeit des Weizens 139 
Tauben (s. a. Wildtauben) 138 
Tausendfiilsler (Myriapoda) 214 
Tintling, Hausbewohnender 206 
Tipula (Wiesenschnaken) 11, 43, 139, 

144 (M), 150, 160 (W), 161 (B), 162, 
170 (B), 175 (W), 180 (W), 194 (B), 202 

Tod, Schwarzer, der Maiblumen 
svw. Pest, Schwarze 

Tomatenwelke s. Bakterienwelke, 
Welkekrankheiten 

Tortricidae s. Wickler 
Trockenheitsschaden 98, 99, 177, 178, 202, 

223 
Tulpenfeuer (Botrytis tulipae) 86 

Umfallen, Umfallkrankheit (Umfaller
krankheit), Umkippen 
an Kohlsamlingen 37 (M) 
an Stiefmiitterchen 28, 208 (B) 
an Tabak 72 

Unkraut 19 (M), 35 (M), 37 (M), 48 (M), 
58 (B), 74 (B), 75 (M), 84 (B), 89 (B), 
91 (M), 102 (M), 103 (B), 104 (B), 
116 (M), 117 (B), 128 (M), 129 (B), 
130 (B), 144 (M), 145 (B), 150 (B), 
157 (M), 160 (B), 160 (W), 161 (B), 
166 (B), 169 (B), 170 (B), 177, 180 (B), 
192 (M), 193 (M), 193 (B), 194 (B), 204, 
208 (B), 216 (M) 

V eilchen(blatt)gallmiicke (Dasyneura 

affinis) 205, 208 (B) 
Verblauen des Holzes 206 
Vergilbungskrankheit 

der Riiben 11, 19 (B), 33, 44, 55, 61, 71, 
86, 89 (B), 96 (W), 100, 108 (W), 110, 
113 (B), 125, 127 (B), 130 (B), 131, 139, 
141 (B), 163, 168, 178, 214 

an Zichorie 62 
Vermehrungspilze an Stiefmiitterchen 14 
Verticillium-Welke (Vertizilliose) 

s. Wirtelpilzwelke 
Viruskrankheiten, Virosen 

der Bohne 100 
der Erdbeere 38, 111 
der Kartoffel (s. a. Abbaukrankheiten, 

Blattroll-, Bukettkrankheit, Krausel
mosaik, Mosaikkrankheit, Strichel
krankheit, Y-Virus) 11, 19 (X-Virus), 
150, 154, 166, 183 

im Obstbau 7, 13, 26, 43, 54, 69, 126, 188 
des Tabaks 46, 62, 165, 179 (s. a. Streifen

krankheit) 
der Tomate 204 
an Zierpflanzen 14, 29, 101, 126 

VogelfraB 91 (M), 103 (M), 129 (B), 157 (M), 
203 

Vogelmiere (Stellaria media) 124, 162, 177, 
203, 208 (B), 213 

W achsmotte, Kleine (Achroia grisella) 205 
Wanderratte (Epimys norvegicus) 87 
Wasserschaden 149, 162 
Wegerich (Plantago) 138 
Weichhautmilben an Zierpflanzen 28, 64, 

73, 78 (B), 87, 140, 152, 165, 205, 208 (B), 
224 

WeiBfleckenkrankheit, WeiBfleckigkeit der 
Erdbeere (Mycosphaerella fragariae) 72 

WeiBhosigkeit der Kartoffel 
s. Rhizoctonia solani

WeiBstreifigkeit der Gladiolen (Virose) 29 
Weizenflugbrand (Ustilago tritici) 

11, 19 (B), 44, 163 
Weizengallmiicken (Contarinia tritici, 

Sitodiplosis mosellana) 54, 60, 84, 96 (W), 
97, 99, 110, 117 (B), 124, 138, 143 (B), 150, 
183 (B), 203 

Weizenhalmfliege, Gelbe (Getreidehalm
fliege, Chlorops pumilionis) 70 

Weizensteinbrand (Tilletia tritici) 19 (B), 
35 (M), 91 (M), 92 (M), 102 (M), 
103 (M), 104 (B), 110, 128 (M), 144 (M), 
192 (M) 
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Welke(krankheiten) (s. a. Wirtelpilzwelke) 
an Astern 5. Astemsterben 
der Chrysanthemen 224 
an Cyclamen s. Cyclamenwelke 
an Gurke s. Gurkenwelke 
an Luzerne (Luzernewelke) 12, 45, 61, 72, 

100, 110 
an Nelken 14, 28 
an Ruben 139 
an Tomate (Erreger unbekannt) 30 
an Zinnien (durch Fusarium) 14 

Werre 5VW. Maulwurfsgrille 
Wicken (Vicia) 162
Widder (Tortricidae) 78 

Wiesenkerbel (Anthriscus silvestris) 10 

Wiesenschnaken s. Tipula 
Wildfeuer des· Tabaks (Pseudomonas 

tabaci) 62, 71 
Wildschaden, Wildverbi8 19 (M), 36 (M), 

91 (M), 103 (M), 117 (M), 124, 128 (M), 
129 (M), 130 (B), 138, 193 (M), 228 

Wildtauben 124, 203, 213 

Windbruch 
an Obstgeholzen 223 
an Rubensamentragern 202 

Winde s. Ackerwinde, Zaunwinde 
Windhalm (Apera spica venti) 10, 54, 58 (B), 

74, 75, 99, 110, 124, 162, 203 
Wirtelpilzwelke, Vertizilliose (durch 

Verticillium alboatrum u. a.) 
(s. a. Welkekrankheiten) 
der Astern 28 

der Chrysanthemen 27, 205, 224 
an Gerbera 66 (B) 
an Luzerne 45 (s. a. Luzernewelke) 
an Nelken 38 
an Rosen 225 

Wohnungsmilbe svw. Hausmilbe 
Wuchsrisse an Ruben 71 
Wiihlmaus (Arvicola terrestris) 8, 9 (B), 13, 

36 (M), 43, 46 (B), 48 (M), 54, 57 (B), 63, 
65 (B), 70, 84, 98, 104 (B), 107, 109, 

117 (B, M), 121 (B), 124, 126, 128 (M), 
138, 143, 152, 164, 179, 181 (B), 203, 
207 (B), 213 

Wurzelbraune (Thielaviopsis basicola) an 
Zierpflanzen 14, 28, 66 (B), 126, 130 (B), 
205, 215, 225 

Wurzelbrand der Ruben 110, 125, 139, 151, 

178,203 
Wurzelfiiule der Erdbeere 179 

Wurzel(gallen)alchen (Heterodera marioni) 
allgem. 37 (M), 155 
an Mohre 222 

an Sellerie 12 
an Zierpflanzen 225 

Wurzelhalsfaule 
an Helleborus (Bakterio5e) 208 (B) 
an Prime!n (durch Botrytis) 28 

Wurzelspinner (Hepialus lupulinus) 
an Maiblumen 205 

Wurzelschaden (nichtparasitar) 
an Gladiolen 14 

Wurzeltoter(krankheit) der Kartoffel 
s. Rhizoctonia solani

Y-Virus
an Kartoffel 85, 166, 184, 185
an Tabak 165

Zaunwinde (Calystegia sepium) 111

Zikaden an Zierpflanzen (s. a. Rosenzikade, 
Schaumzikaden) 180 

Zitterpappel (Populus tremula) 228

Zweigdurre 
der Obstgeholze s. Monilia 
der Platanen s. Blattnervenkrankheit 

Zwergbrand des Weizens (Zwergsteinbrand, 
Kurzsteinbrand, Tilletia brevifaciens) 
19 (B, M), 35 (M), 44, 48 (M), 49 (B), 54, 

56 (B), 58 (B), 70 
Zwetschennapfschildlau5 (Eulecanium corni; 

5. a. Napf5childlaus) 45, 48 (M), 72, 111 

Zwiebelblattlau5 (Schalottenblattlau5, 
Rhopalomyzus ascalonicus) 153 

Zwiebelfliege (Phorbia antiqua) 30, 86, 100,

103 (M), 108 (W), 111, �17 (M), 139, 151, 
179, 204, 208 (B), 214, 216 (M), 222, 

229 (M) 
Zwiebelhahnchen (Li!ioceris merdigera) 73

Drud<fehlerberidltigung 

Auf 5. 17, Zeile 9 v. u. i5t statt ,,Treibeis" T r u b e  i s  zu lesen. 
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